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$B r tt r t.

^ä)on t)or längerer 3^^^ äußerte ber t)ere^rte §err Verleger

biefe^ ^ü(^lein^ gegen ung om angelegentU($en Söunfd^, 'oa^ mir

für feinen Verlag eine furje lateinifi^e (^xammatif, ^unäi^ft menig*

ften^ eine (ateinif($e Elementar ^ unb gormen(e|)re entwerfen möd^ten,

in meli^er bie ©rgebniffe ber !)iftortf($en @pra(^forf($ung für ©d^ulen

toeriüertet mären. Söenn mir mit ber Qn'iaqt zögerten, fo ^atte ^a^

feinen @runb nid^t etma in bem Q\dd\d baran, ob e^ gut getrau

fei, fd^on heim Iateinif($en @(ementarunterrid;te fo(($e ©rgebniffe p
üermenben, fofern 'Oa^ nur mit ©infid^t unb ^act gefi^ie^t;

benn f($on feit ^mangig Qa^ren fämpfen mir bafür, bajs anä) ^kx

ftatt be^ ^rugeg unb (S($eine^ mögli(^ft bie 2öa^rt)eit ^la1^ greife,

unb hti langjährigem Unterrichte in ben unterften (S^t)mnafialclaffen

t)atten mir ja bie beftimmte ßrfa^rung gema($t, 'Oa^ überbieg auf

biefem 2öege bag ber ©(^ule gemeinigli(^ geflecfte 3^^^^ fi^neHer unb

fi(^erer erreid^t merbe. ^a^ 3^9^^^ W^^ f^^^^^ @runb lebiglic^

barin, bajs fc^on einige 2öerfe, unter beneu mir namentUd^ hk

(ateinifdfie ©d^ulgrammatif unfere^ üere^rten Kollegen Dr. Q. grei

I;ert)or!)eben , eyiftierten, in meldten minbeften^ gan^ mefentlid^e 9teful==

täte einer miffenf($aftH(^en 6prac^forf(^ung ©ingang unb fd^ulmäfeige

^arfteEung gefunben fiaben. 6o mußte e^ ung Dorfommen, ha^

mir hk un^ außerorbentltd^ farg pgemeffene ^Jlußejeit öielleid^t beffer

anbern no(^ ni(^t getrauen SIrbeiten ^umenbeten. Söenn mir fd^ließ^

U(5 bod^ ein Qamort abgaben
, fo lag ha§> an ber entfd^iebenen ©rflä^-

rung be^ §errn ^erlegerg jcbegfallg dn SBerfd^en ber 2lrt unter

feinen SSerlag^artifeln 1)aUn ^u moEen, an ber 3)leinung, ha^ bei

ber 2l[lgemeinl)eit beg Sateinlernen^ mol auc^ mcl)rere ßel;rmittel

äl)nlid^er ^efd^affen^eit neben cinanbcr beftel)en fönnen, an ber

l)offentlid[; nid^t anmaßenben Slnfic^t, baß mir nad; bem gljarafter

unferer ©tubien unb unferer ^emfftcUung i]nmerl)in nod; etloag



IV

!i^oionbcrO'o , liwo nicl)t ohne ^ii>crt foi, (^cbcn föinitcn. '-Ison äl)nlirf)ctt

^^snucipicn au-oiV^lHMibo ^\in'biUi)cr , mldjc ti>äl;rcnb bc^o ^nicfc^3 bc§

unirüjcn oiidiicitcn finb, tonnten nn«3 nid;t ntcl;r abljattcn bcn

!rruc! forti^cbcn ju laffcn; ob ba«? rcd)t qctban \mv, iinffcn unr

nid;t, ba luir orft nad) bor .<pcrau-oi3abc nnfovcr 6d;vift jene SIrbeitcn

5ur §anb ncbnicn iucrbcn.

lieber bie nietbobifcbe '-l^eruienbunc^ bc^3 I;ier nicberc^etecjtcn

©toffe-o eriparte man für einmal anj^er bcn im ^ruc!c Heßcnbcn

9lnbeutungen feine lueitcrc 3lnlcitung; jüngere ßcl;rer mögen aber

unfere 'Mk, fiel; bariiber bei C^H'Otcfcnb, *i)}iager, grci unb

in friil)er imx un<o iHTöffentlief)ten iUbIjanblungen um3ufcf)en, freunb'

lid; aufnel;mcn.

3u )mc großem ®anfe für bie 6ad;cn mir Stitfd^l, ßorffen,

^üd)cler, 9teue n. 51 l">erpf(id;tet finb, ba§ muß jcber .^unbtgc

balb fel;en; mand;e ^emerhing i^erbanfen mir auä) unferm einfügen

@d^üler unb nunmeljrigem lieben greunbe !I|)omann, n^eld^er nad;

allen 9iid)tungen innige ^;cilname an biefem 2ßer!d;en befunbet l)at;

enblid; bürfen mir bcr gefäßigen TOt^ilfe be^ §errn Dr. S)clbrü(!

in §alle an ber ßorrectur unb burd; einzelne gute SBinfe ni^t x)er^

geffcn. SDaß ^a§ ^üc^lein nic^t i")oll!ommen ift, miffen mir mol unb

mcrben für 53eurtl;eilungen, meld;e auf hk ^a^e ge^en, dn offene^

Dt)r l;abcn, mäl;renb mir 9iecenftonen , meld;e hie ©mptrie lobpreifen,

ni($t beachten bürfen. 2öir bebauern fd^on jcgt 91itf($el^ neuefte

(5d)rift unb 2öeil)ric^^ commentatio de gradibus comparationis

niä)t mel)r l)ahm benutzen ^u fönnen.

ginbet hie Elementar ^ unb gormenlel^re gute Slufname, fo

mirb naä) ni^t ju langer Qdt üon anbern ober t>on un^, ober

üon mel)rem ^ufammen eine 6t)ntay folgen, in meld^er bie neuen

@rrungenf(^aften gemiffenl)aft toermertet merben.

©(^ließlic^ bitten mir no(^ um fofortige 3^erbefferung ber auf

©eite 138 toerjeid^neten ©ru(!fel)ler, meld;e fid; nebft anbern unbe^

beutenbern unb einigen lXnebenl)eiten in ber beutfc^en Drt^ograpl)ie

trog aller gürforge eingef(^li($en l;aben.

Qüxiä), am 1. 3uni 1869.

Dr. |). (Bd]mmX''<BiUtx,



einleitutifl.

1. ßat ein tfc^, eif^entltd; öatintfd;, ^eipt bie in biefcm

S3u(^e be^^anbeltc ^pxad^t a(ö (Sprache beö @tamme^ bcr ttalifd;cn

Lätinl.

2)ie Lätini ^aben if;rcn 9^amcn erl^atten bon Lätium, „^^täc^c, (Sbcne/'

unb e3 ift bte (SSeite gemeint, m\6)t stt)ifd;en bcm ltn!eu Ufer bev £ikr, ben

SSorBergen beS Sl^ennin, ben ^llbanerbergen unb bem SJ^eevc liegt. 9?uv für bie

3eit i(;rer ()öc^ften (Snttt)i(fetung in ber $?itteratur bürftc biefe ©^rad^e bie

@^rac^e ber $Römer ober bie romifd^e l;ei5en.

2)ie näd;ften @(^n)eftern be8 $?ateinifd;en (in melc^em fetbft einige SJJunb^

arten, ^^difüfc^, ^räneftinifd; u. f. f. mel;r ober minber beutli^ l^eröortreten)

unb in mef entließen @igentl^ümlid)!eiten mit il}m übereinftimmenb finb bie

umbrifd^^fabcUifd^en ©prad^en, b. i. bie <^^xa6}ttt ber Umbrcr, ber

©amniten (offifd^) imb ber au8 benfetben ^abgejn^eigten fleinern S5ölfer.

S)iefe tnitteütalifd;en unb nac^ ©übmeften fid^ ausbreitenben @tömme [teilen,

fomeit uns erfennbar, in fd^arfem ©egenfal^e gegen bie nörblic^en ßtruffer

unb bie im ©üboften angefeffenen ä)Uffa^ier; füglid; n^irb sunäc^ft aud^ ba6

Äettifc^c in Oberitalien öon ibnen getrennt.

2. S)ie alten (S^rad^en 9)?ittelitolien8 , eigentlich nur 2)ialefte (Sincr

©i^jrad^e, bilbcn einen 3^^i9 ^^^ mäd^tigen inbogermanifc^en ^ipxaä)"

ft;amme§, beffen äußerfte ©lieber ba8 (ärifc^e) 3nbifc^e im Often Jjon

Slfien, baS ^eltifd^e, nad^ früherer ^enntniß ba^ ®ermanif(^c, im SÖefteu

(Suro^a^ finb. 3)emna(^ fielet baö £ateinifc^c in engfter 3>ern?anbtf(^aft mit

bem Umbrifc^ = ©abellifd^en unb gel;ört in eine ©attung mit bem Slrifc^cn

in Oftinbien (SSebenfprac^e , ©auffrit, arifc^ Mubifc^e 2)iülefte), bem ^erfi^

f^cn ober 3ranifd;en (33a!trif^ im 5löe[ta, Sllt^erfifd; in ben Äeilinfc^riften,

iranifc^e 2)ialefte), bem Slrmenif d^en, bem ®riec^ifd;en, bem Sll^ri^

fd^en, bem !Bitauifd^*@lai)ifd^en, bem ©ermanifd^en unb bem ^elti*

fd^en. Um baS i^ateinifd^e triffenfc^aftlid; aufsufoffen, b. ^. um e§ mögli^ft

in feinem eigenften Sefen ju erlennen, nülffen junäd^ft bie 3)iale!te ^itttU

itaüeng, bann bie übrigen inbogermanifd;en ©^rac^en ju 9?ote gebogen trerben.

3. ^ür bie iubogermanif(^en ©prac^en überl^au))t ift c^arafteriftifd^

tooüftänbige ©Reibung ijon «Stoff unb gorm (bon ft off liefen, ncuncitöeit

SBurjeln unb bem Slu^brud ber ^ejiel;ungen, DcutCUDcit Surjeln),

ton yfi m e n unb 33 e r b um , eine tr efflid;e ®lieberung aller ©a^öer^ältniffe.

SSgl, ©teinttjal, (£l;ara!teriftit ber ^auptfäd)lid;ften 2;i;pen be8 @:|)ra^baueö , ^er-

(in 1860.

4. Gegenüber bem (^riedjifd^en , mit n)eld;em bie mittclttaliid^en ©prad;eu

l^äufig in nähere SBegie^ung gebrad;t n^erben, jeigen biefelben namentlid; folgenbe

eigent(;ümlic^!eiten : fie befi^cn einen d^arafteriftifd;eu (Sonfonantcn f , m\ä)tx

ni^t mit
(f jufammenfällt ; bie eigentlid;en aspiratae (aifricatae) finb im 3>ta*

(ifd^cn jertrümmert unb an bereu ©teile finb cntiDebcr, jumal im Slnlaute, bie

©Giranten f ober h, ober, jumal im 3nlaute, bie tr>cid;cn momentanen ^antc

©i^\üei5ev»<Siblev, löateinifdje ©rommatit, 1



^. d, b (getreten, ©ancncn ftat^cn bic 3tatcv bic bcn ®vic(f;cu itiiiicnclmicn

Jpaiirf;cv s, V, j rcicfUirf; cvf)altcii , wenn aiid) nid;t ofjiic eiiijclnc 3?cvlii[tc. <^iiv

bic ©cftalt bcv italild)cu 2Bövtcr uiib 33cUipiiij]v^fornicii ifl Don bcm inäd^tii^ncu

Giiiflii[jc bic \vc\ cvft aümäblirf; erfolgte SScnbuui] iiub Bn^'i^f^jiclnmi] bcö Xonc^,

ivobiivrf; namentlid; bic uvf)>viui}]lid; aiu^Iautciibcn i^ot'alc für immev <\d\tkn

f;akn, u\ifucnb in bcv claffifd^cu ^cit, iniiibcftcn^ im i\itcinifd;cii uiib Offifd^cn,

bic iiv|>riiiijilid; ütlicjjonbcii cbcv iiad; ^Ibivcvfuiiji i>on 95ot'atau6lant aiiölautcub

ijcUHn-bcncu (StMiieiuiiUcii niiiibcv ßcfä()vbct ivavcii aU im @vicd;if(?^eii. S)ic ita*

lifd;c 2)cciiiiation ift rcid;cv aK^ bicicnii^c bcv (Sd;n.^cftcvlpvad;c au tcBcnbigcu (5afu3,

1)at alKx ijon bcn Dhimcri bcii ^octi|d)cn Xnaüi imv iii tobten ®)3uven crl;altcn.

3n bcv italifd;cn Sonjinj^ation fc(;it baö SIngmcnt, nnb fic ifl jn nmfangvcid;cvcv

3niammcnicbunj3 mit einem a^cvBnm bc8 „®ein6" gcjaMingcn; an bcv ©teile

bciJ i^vicdnfdKMi 9}icbic^>vii[iinim8 evjd;cint i)kx eine and; anbcvömo fpüvlGave mit

bcm allv]cniciiiften pronoinen reflcxivum cjclnlbctc ^ovm; cnblid; finb ®n^innm

nnb ©cvnnbium gcjeniikv bcm ®vicd;i|d;en bcn itaüfd^en ®^vad;en eigent()ümlid;.

5. 2Benn fo gcj]cniikv bem @vied;ifd;en bie italifd;cn @^vad;en ein ©anjeö

an^mad;en, fo jeigt feinevfeitö ba§ ?oteinifd;e an^ tt)icber gegenükv bcm Umtvifd;*

(2atcüiid;cn gvöfjcve, nnb jcigen bic SJJnnbavtcn beä tc^tevn untcv fic^ Heinere

35evid;icbciil)citcn. <Bo ev[d;cint p ftatt bcä alten k (qii) im UmBrifd; == ®abeöifd;en

fjänfigev, nnb tu^fonbevö im 3al)(movte nnb Pronomen, bie @^ivon8 f f;at l;iev

nod) ein gvö^cvcö ©einet; bie bcmonftvatiijen ^'vonomina [inb anbevg gcftaltet, nnb

anc^ in bcv Sectination nnb Sonjingation jeigt fid; I6et im @anjen bnvd;ang

gemeinfamem (Sl)ava!ter i^ereinselt 5ll6n)eid;enbe3. 2)ie itmBrifd; = faBeüifd^en 3)ia*

Ie!tc nntev fid; nntevfdjeiben fid; n>efentü(^ nur in ber lantlic^en ^^orm. (SD^omm-

fcn, röm. ©ejd;id;te I.-^ @. 13
ff.)

6. 5IBer baö 2atcinif(^c T^at oud; at§ foId;e8 eine (^efc^id;te, tüetc^e [id; at6

BefonberS n,nd;tig I;eran§fteIIt anf bem tejüalifd^en nnb f^ntaftifc^en ©cBiete.

gür bie ^ante nnb formen l^oben njir jnnädjft jujci nmfaffenbe B^itvänmc jn

fReiben: bcn axä)ai\ä)tn, beffen ©cBitbc un§ oft bie S5otf§f:^rad;e ermatten l^jat,

nnb bcn S^ttranm ber dtafficttät, tt)etd;er burd^ bie St)ätiß!eit bon S)i(^tern,

and; in ifjrer (Sigenfc^aft alg (Svammatüer, nnb unter nnöerfennbarem (Sinfluffe

beS ®ried;iid;cn i^orBeveitet n^arb. 2)en §i)f;e:|3nn!t einer r;iftorifd;en (Entn^icfetung

ber formalen «Seite ber @^rad;e Bejeic^net ung ettua Ctnintilian (9litfd;l).

Snnerf)atb beä ard;aif^en nnb clafftfc^en 3^itraum§ finb Bei genauerer

33cf;anblnng n?ieber bcrfc^iebene ©tnfen jn f(Reiben, nnb bie (Slafftcttät tvarb

Batb in man igf ad; er Seife burd^Broc^en. (3>^gl 9?itfc^ PS afabemifc^e @d;riften,

Sorffen, 2(u§f^rad;e, SotaliSmua nnb53etonung, 2. Stuft. 1868, ©d^nd^arbt,

SBofaIi§mng be3 SSntgär(atein§.)

7. Oueüen ber Iateinifd;en ©rantmatt! finb: 1) bie auf toerfd^iebenartigem

fcfiem 2)?ateriate ober burc^ jutoertäffige I;anbfc^riftli(^e 2:rabition un§ erl;aitenen

Snfc^riftcn; 2) bie S^ac^ric^ten ber S^ationatgrammatüer; 3) bic fd;rifttid; er^at^

tenen Beugen ber römifc^en $?itteratnr in berjenigcn gorm, w'u fie bie älteften

nnb Beftcn §anbfc^riften un§ liefern; 4) bie raetrifd;e Som^ofition ber berfd^ie^

benen S)id;tungen, bnrd^ ujctd^e voix nid;t BIo^ üBer bie ^rofobie untcrrid;tet

n?crbcn. 2)iefe Onetten finb tr;eitoeife erft in neuerer 3eit cntbedEt, tr;citn>eifc

erft in bcn testen 3a^rjef;utcn genauer unterfud^t unb met(;obif(^ anSgcBeutet

n^orbcn. (g^od^emad^cnb finb l^ier bie StrBeiten t)on 33üd;eUr, (Sorffen,

gUdetfen, ^atnt, Äcil, ^ad^mann, aWommfen, 9Htfd;l u. a.



(Sratumatlt

§. 1. "Die ©rammatif jerfäüt in bret ^au^tt^eile: 1) in

bie -Öe^re t^on ben (Elementen bcö Sortö (Öaute [fammt i(;rcn 3ß^d;cn]

unb (Silben) — 8aut(el;re; 2) in bie Se^re tjon ben gönnen ber

SBörtev — govmenler;re; 3) in bie öe^^re i)on ber ^emenbnng
ber ^i3rter nnb Sortformen im (Sat^e — (Sa^Ief;re (®t;nta^*).

I.

fatttlel)re,

A. 5l(p()aact. liia«t5eid)Ctt.

§. 2. :©ie ]ämmtlid?en italifd;en 5l(p^aBetc finb grie(^ifrf;en Ur-

fprnng^. !Die i)erfd;iebenen gormen beö gried;i[d;en ^Ipl^abetö finb

Derfd^iebene gortbilbnngen beö :|3:^öni!ifd;en.

3)a6jenige gvied^tfd;c Sllpt^aBct, tt)eld)e8 einer[eit8 bcm ctruf!tfd^*um^

6rifc^ = fabetnfc^en, anberfeitö bem lateinif c^«>faltf!if ^cn 311 ©vunbe

liegt, aBev ben !Oatinevn unb ^truj!evn ju ijerfc^tebcnen Briten unb

bon ijerfc^tebenen Orten auö 5ugefüf;rt tuurbe, ift ba§ c^anibifc^e ber

grte(^ifd^en (Solomen in Sam:>)anten.

S)a8 lotetni[(^c mp^ahtt Befte^t bon Anfang an ou8 21 SBud^jiakn:

ABCDEFZHIKLMNOPQRSTVX.
2)ie §aI6bofate v unb j ermangeln fcefonberer ß^i^^«; t(;re 3^ic^ew föß^ii

mit benjenigen für bie nal^e bermanbten S5o!a(e u unb i jufammen. 2)tc media

C (tueic^er ©utturallaut) unb bie tenuis K (i)axttx ©utturallaut) lt>nrbcn aßmäl^*

üc^ ungefä[}r gleid;lautenb , unb e§ ir>urbe fo ba§ jtüeite bie[er ä^i^^^^n nnnü^.

@cl;en tch toon uid;t burc^gebrungencn ©rammatüerfat^ungen ab, fo I;at fid; K
nur in einigen fe(;r atten Söörtern unb jiüar metft in bereu abgelürjter @($rei-

bung erhalten, in KAL (endae) erfter Xag be§ äRonateg, K(aeso) u.
f. f.,

ttj%enb C 3. 33. in C(aius), Cn(aeus) no(^ ben toei^ern 2^on bejeid;net.

S^iad^bem aber bie 9Jiebia im Uuterfc^iebe üon ber Senuis fici^ hjieber f;erauöge=

^oben f;atte, erforberte fie ein neueß B^i^^n, n3dd;e6, ein teid;t mobificicrteg

C (G), im fed^gten 3al;rl;unbert an bie ®teße be8 nu^toö gen^orbenen Z gefegt

UJorben ift. @rft gegen (Snbe ber 5Re^)uBüf tDurben bie gried;ifd;en 2auU unb

?aut5eid;en Y unb Z am ©c^Iuffe beß 'äi\>l)abdQ aufgenommen uub in gremb^

hJörtern bcrn^enbet, n3äl;renb früher in ben (atinifierten grembiüörtern grie(^ifd;e8

Y burd} u, jun^eikn burd; i, gried;ifd;eö Z burd; s tvieber gegeben ujorbcn ujarcn.*)

Äurje 3eit i)orI)er finbcu ivir bie gricd;ifd;cn aspiratae tenues al8 CH, TH,

PH in 9lcm eingefüljrt uub auc^ je^t nur feiten in tat ei ui feigen Sßörtern,

n)ie pulcher gebraucS^t. 3)ie nrf:|3rüngtid; gried;ifd;eu Scid^eu für aspiratae

*) Z n^ar fc^DU ein ^üä^tn be8 tateinifd^cn 5lt^r;abetS geh?efeu, ift aber

otg folc^eö für uns nur uod; auf 9)iünjen ber ®t. Cosa borl^anben. Y crfd;cint

unter ben (ateinifd;en l'autjeid^cn einige Sa^rjebutc früher aU baß U>icbcr ein*

gcfüt;rte Z.

1*



toiiucs biciien in \?atiiim alö 3iiMjci(^cit , u>ie CIO b. t. */' für 1000, b. t.

// für 1(X) ('>ätcr C), eine j;trcitc ^ovm bc[fctt>en ® für 10, vj^ _L 1_

(iiu C^V\]ciifabe gciicn \' 1) b. i. X für 50. ^vt^ 5?cbürfiiif^ bie tani^cn i^ofalc

i>cn bell v]lcirf)avtij]cu hirjcii 511 iintcrfd^cibcu rief i>crjrf)iebcnc iNcrfud;c tjai^cx,

ijon bcncn aber teiiicr nad^baUiv^ iii^ l'ebcii übcri]ej]anj]cn ift. 2)cr 3)ic(;tcr ?tcciu8

(G20 — 680) fc^Uc bafür bie fd;ou ijor^cr iiid;t uiu]cbräud)lid;e uiib aiid; aiibcr*

U\irtö als in 3tn(ieu angciycnbctc Scr bo^^pctuiui bcr B^i^^cu für ä, e, n

(Hid)t für ü) tbecretifd; fefl, fc^rieb aber für i EI. (Stttjaö fpäter biente ju

biefcni ^n^cdc bcr foi^eiiaiuitc apex ( / \ I ) unb für l aujjer iiitb neben EI

baS fcj^cn. I loii,i]:iim. 'J)icfe^ nnb 11 bicntcn gegen @nbe ber 9iepublif and; jnm

5(n^brncfe bev^ balbi.>Li\üifd;en j ",tiMfd)en iwü 35otakn , I longum in bcr Äaifer*

seit cbenfo für anlautenbeö j. 3)aS S^i^?^" '
fi^^-* <^i" ^or s auSgefaßeiieS

11 fd)cint nie bänftg gcirefen in fein, unb bie i)om Äaifcr dlaubiuö cingefül^rtcn

sunt Xhdi nid;t un'jircdmä^igcn ^ud}ftabcn finb balb tvieber abgefommen.

hieben bem oben bargcftcdten 5l(^(;a6ete cntiDtdctte fid; all^

ntäl;lirf) bie fleincre (Eiirfit>]d;rift, unb nun entftanb ein flaver Unter==

fd;ieb ^tinfcfKn aJZaiuötcl unb äJhnnöfel (gro^e '2lnfangöbud;ftaben

neben fleincn). ^ic SJ^ju^fel brand;en \v\x ie^t in (Eigennamen unb,

bcrf; nid;t immer, im Slnfange eineö @a^eö nad; bem '»ßunttjetd/cn.

^In^erbem bejeid;nen tinr oft ju fd;ulmägigen 3^^^^^^ ^te 'öänge ber

^o!aIe mit -, (unrid;ttg aud; mit bem 3ctd;en beö (Strcumfle^eö ^),

bie Mrje mit ^ unb beuten mit übergefe^ten •• an, ba§ jmei mit

ctnanbcr J^erbunbene ^ofale nid;t aU 'I)i^^t^onge (^?ifd)Iaute) in

fpred)en feien; lex, päter, äer.

'Da§ i^eute gcbraud^te Iateinif(f;e ^ll^^abet ift:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghij klmnopqrstuvxyz.

B. Sie ßautc mit) tt)re Huj^fpradjc.

§. 3. Ueberfid()t ber cä)t lateinifd^en Saute nad) ben Organen
((S^rad;iüer!^eugen) unb ber Qualität (Slrt); (@d^Ieid^er, (5om|)enbium

ber inbogermanifd;en (Bpxadjtn. 2. 3luf(. «S. 79.)

Sonfonanten SSofale («Selbftlanter) unb
(9MtIauter) !Dip^tr;onge (^o|)|)eirauter).

SO^omentane 2)auertaute ^^
^aute. (@:|)iranten). ^ s§,

l^arte tveic^e ^avte tt»etc^e -^ 'i' .g*

(tenues) (mediae) (tenues) (mediae) ^ p:^ C-

guttiir. c, q, k g h — n ä
ä|

] ö ö au

ii;t - - Z 1 Zr,i U,e,al(ae),eiou,oi>e)

dent t d s (s) n I ij l
^^

labiales, pb fvm üü |eu
gutturales = ^e^Ilaute; palatales = (Gaumenlaute; linguales ==3w^S^tt'f^U^^7

dentales = 3«^nlaute ; labiales = \^i|3))enlaute.



§. 4. gür bie 5luöfpv ad; e bev (:3cfale tft tDefeiitüc^ bie

richtige ^eroor^ebun^ üou ^lürje unb ^^änge, aljo homo, bene, Athe-

niensis u. f. f-
gür bie utfprüngtid; flaren 'Dl|.vf;tf;ongc ae, oe f)at fid^

bei un^ eine 3tu^]>rad;e fe[tgcfei^t, buvd; h)eld;e fie einem einlautigen

ä, ö gleid; !ommen.

53on ben (^uttntalen iDnrbe c bi6 in6 fiebente 3al;rr;unbert

nac^ (E^rtftu6 and; ^ox e, i, ae, oe, y aU ßuttnrale teniüs k

gejpro^en, mel früher ntnß ci, tüenn x^m nod; ein 33o!aI folgte, bem

zi ä^nfid) ge!(ungen r;aben (]o in audäcia n.
f. f.) ;

qu (anf baö 'oox u

ftatt c fte:^enbe q : qürä n. f. f. ift f;icr feine 9tüdfid;t genommen) ift ii^eber

ein T)o^|)eIconfonant nod; eine(^il6e, fonbern lautet gleid; c mit labia^

lem i?o!alifd;em *:)lad}flange. 3n berfelben ^eife ift u in gu, su

(liügua , süävis) auf^ufaffen. H mu^ anlautenb unb inlautenb in ber

Ü^egel ]e(;r fd;tüad; gelautet r;aben, ba eö einzeln ganj tetfd;ti?inbet

:

anser @anö, bgl mit yjjv, griis §err, i)gl. mit x^^Q unb heres,

nemo niemanb au6 ne hSmo, (e^tereö alt für hömo. T muß t^eil==

lüeife f(^on ftü^ i)or i mit tceiter folgenbem 33ofaIe in tat Wörtern eine

bem beutfd;en z ä^nlid;e ^uöfprad;e angenommen ^aben (fo in jüsti-

tia), tüeld;e bei i}or^erge^enbem x , s , t unterbleibt : mixtio (^2tfd;ung),

hostia (£)p\txt^tx) , Attius (ein ©genname), unb aud^ in ber alten

^affiüifc^en 3nfinitioenbung — ier (nitier = niti fid; ftemmen) nid;t

ftattfinben foll. S lautete fd^arf im 5lnlaute, inlautenb nad; unb ijor

(Eonfonanten
,

feltener jtDifdjen iwtx ^ofalen: miser, causa, in

mand^en gäüen auc^ im 5lu6laute: lüpös. F lautet gleid^ bem beut^

f(^en f, V aber gleid; bem beutfd;en w.

3m 5l(lgemeinen gilt ba6 (^efe^, bag ber Unterfd;ieb ton media

unb teniüs im Sln^laut bei torau^^enbem ^ofale geringer ift al^ im
^Inlaute unb anlaute; ba^er ob für op, gr. sirl, in ber Mferjeit

illut für illud, qiiot für quod, at für ad u. f. f.

C. ®ie ttjcfentlit^ften Sautöcfefee*

I. 23o!ale.

§. 5. %n6) im ?atetnifd;en ftnben fid; noc^ ®^uven bon einer folc^en

©teigerung ber ^Dfale, tüelc^e bie 5Silbung grammatifd;er gormeii begleitete,

bemnac^ borjügUc^ bebeutfam trerben founte, tok in tego, töga; necis beö

SJerberbenö, SobeS, noceo; — dicus fageub, dicis causa jum @(^eine, dico;

dücis beS f^ü^rerä, düco. Stuf biefe Seife finb niand;e 2)i:^t;t]^ouge entftauben,

j. 53. tu caedo neben scindo, augeo neben*' ugeo, vigeo, alt vegeo „bin fräf*

tiS/ fis- gebruugeu'', loidus, loedus alt für lüdus u. f. f. 2)iejer 3wiaut ijl

lebenbiger im ©rted^ifd^en unb ©euti'c^eu.

§. 6. ^nx (Srfenutni^ bto^ lautlid; gebliebener mit burd; bcn 5Icccnt

bebingter ®d;tt)ä^ung ber einfachen Scfalc ift ivefcntlid; bie Äenutuiji bcvJ (3t>

h)id^te8 berfelben, tt3eid;e§ abfleigenb burc^ fotgeube SWci(;e beftimmt iuirb: a, o,

u, e, i. Bp bemnod^ ^ofaifd^tyäc^ung eintritt, \Dirb a junäd^ft ju Ö, o ju
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ii ober e, ü jii i. '-l>v]l. bic (Siibuuj^ bcö ©ciiitii^cö Siiigul. bi'ittcr 2)001. „2)c«

(5u|jc^" W^ uvfvviliialid; : päd-as, bann ped-os, ped-üs, pcd-cs, ciibtid^

pod-is; opus viltlat. opos u. ä. 9^iiv in cinjetncu l^cpimmton ^iHltcu iH'vtvitt

e ein uvivriiii}]lid;cvciJ i, U>ic im ^IiK^Kiiit in turpc jd;inipftid;, 2)1 tiirpi,

im 5lccuf. Siuji, civcin, "St. elvi u. f. f. Öinc (in bcii mciftcu i^ricd^if c{;cu

2)ialcftcii buvcf;j]cf ül;vtc) (Sd;U\irf)iin3 ijl cö and;, u^ciiu latciii. uvfvvihij]lid;cö

cbcv inniv[pvün}]ltd;c^ u in i]cun[fcii (^-viffcii nad; i Ijiiiueijjt, une iu bcn JBörtcrii

libet nctcn lubot (S. lüb). liiiter neben limtcr, in bev ®nVu'vlatil'»enbnni] — timiis

(für — tämas) ncl6en tümiis.

§.7. ?anije S3ofaIc [inb iiid;t fetten bnrd; 3"f^i«w^enjie^uuq , ö, ü, i,

in fvükvcr 3^1^ ^ > fl^"5 falten ä bnrd; 23crbid;tnnß l^on 2)i^^f;tI;ongen entftanben

:

Clödius (ein (Sij]cnnamc) nelk'n Claudius, lötus neben lautus (geti)afd;en) toon

litvere, plöstnim neben plaustrum, glöria für glauria (urf^^r. cravasja ijßl.

xXffog) — befonberö i?or 3^'()ni'iiiten ; n in üiius, muiius, ludo für oenus,

rnoenus, loedo, in püblicus, uüntius für POVPLICVS, NOVNTIVS, i im

^Zcminatiönö unb 2)ati\jnö ^lur. ber Oftämme aus oi, oe, im 3)atitou8 uub

51W. '^^lur. ber Aftämmc auö ai, ae, atfo servi (@!taöeu) für servoi u.
f. f.

2)a3 !^ateinifd;c ift bemnad; fer;r geneigt 2)i:|)l^tf;onge aümäl)iid^ ju cinfad^cn S?ängen

jn ijerbid;ten.

§. 8. 2)ie S)i:|)^tl^onge finb entireber burd; ßuUut (f. §. 5) entftanben

ober burd^ baö Biif^i^i^^i^f^^'^c^^« einft felbftänbig nebeneinanber gef^rod;ener ober

nur bur^ fd;ii>ad)e Sonfonanten getrennter Sßotak: fo familiae für familiäl,

familiäi , ui in liuic , cui , außerbcm nur in hui ! eu in ber daffifd;en @;|)rad^e

in Deuter iieutiquam, (in ber altern @^rad^e nod; nid^t), in ne1i= neve, seu=
sive , ceu für ceve , aufjerbem nnr in ben Snterjectionen lieus ! eu !, ei in deiude

u. ä. , außerbem in ei! — oe in oboedio für obovidio (^öurjct av, ögt. ans-

cultare, auris).

§. 9. 2)ie SSoMe fürjen fid^, fd;tt3äd^en [x6), fallen ireg, namentlid^ im

SInSlaute, ber regelmäßig accentloS ift, unb bei 3tuSbet;nung ber formen burd^

5)lebu^Iication , SBortbilbung
,
3wf«ttimenfe^ung. ®rab unb 5lrt ber @d;n)äc^ung,

ft)ie Ausfall unb 5Ibfat( fi:tb oft burd; bie umgebenben Sonfouanten
,
jumat burd^

foIgenbeS 1, r, m beftimmt unb bebingt. @o ift ber lange @tammöo!at ber

nominalen Aftämme aßmä^Uc^ ju a getüorben (fäbulä); «in ö ber Oftämme ift

atlmä^Iid; abgefatten in püer, pulcer; ein i (e) ber Iftämme in animal, celer,

in Quirls für alteä Quiritis u. ä. ^hbeneinanber ftel^en pericülum, periclum,

inierä, infrä. 3u ben engen 3wf<^i^tttenfe^ungen mit ^rä^jofitionen ge^en in

ben ^Serben ä unb e in offenen, b. 1^. iJoMifc^ fd;lte|3enben Silben, mo uid;t

anbere lOautgefei^e entgegenftel^en , meift in i, ä in gefd;Ioffenen in e über,:

facio, perftcio, perfectum, aber fero, perfero (n^egen beö fotgenbenr), tango,

contingo (wegen ng); ae toirb in benfetben j^'äUm in ber dafftfc^en ®:|3rad;e

5U 1, quaero, requiro, au ju ö, ü plaudere, explödere, claudere, exclüdere.

S)er SSofat fäüt au^ in surgo für surrigo, subrigo, pergo für perrigo, trie

in ber claffifc^en ^B^ixaö^t auc^ in ben nid^t :j)rä:^ofitionalen 3ufflmmenfe^ungen

pürgo für alteg pürigo, jürgo für atteö jürigo u. ä. ©efürjt unb gefd;n)ä(^t

ift ü, einft OV, in pejero, auc^ perjero für perjuro. 3n rebu:|)licierteu "^omU



na\' unb SSerbdformen finben ftc^ äf)niiä)t 5ßorgänge: cado, cecidi, pärio,

peperi, caedo, cecidi, cicindela.

21 nm. %xd)ai\^ ift bie @c^lräd;uug bon ä in ü in derüpere für f^ätereS

deripere u. ä. , irä^reub biefe ©c^tväc^ung in ü bie geicö^nlid^e ift, iüo ä bor

It , Is etc. 5U ftefieu fommt : sätio , desultum u.
f. f. 3n e \ä)to'd^t [lä) a in

defetigo, depeciscor.

So in berfc^icbcncn 3«^^'^^""^^!^ '^^^^ i" ^iner unb berfelBen ^dt langer

nnb furjer SSofat unter fid^ h)C{3^feIn, ba ift ber furjc ber \päUx entmidelte, fo in

übi mihi, tibi etc.

§. 10. Unmittelbare« 3uf<JW«^cntreffen bon SSoMen Betoir!t oft Bufatnmen*

jie^ung berfeiben ober 5(u§faß beS einen lautes, ober übt @influ§ auf beren

©eftaltung. 3)a8 ?ateinifc(;c l^at befonberö eine natürliche <©c^eu bor bem 3^1'

fammentreffen ber Pffigen uu, ii, (ebenfo ber f;albbo!aüfd;en v unb j mit u, i:

vu, ji), h?o ni(^t ber urf^rüngtic^ berf^iebene Sf;ara!ter be« einen biefer SSofate

nad^ibirfte, tbie in petii, perii, exii, filii u. f. f. %üx dii tritt bemnad^ meift

dei ober di, für ii („biejenigen'O ei ober i, für dejicio deicio u.
f. f., für

ii in pietas u. ä. immer ie ein. Streitig ift ber ®rnnb ber Srfc^einung, ba^

big gegen bie SO^itte beS erften 3al^rr;unbert§ nad; (Sf/r. ber @enetibn§ ©ingnlariö

bon ©ubflantibftämmen auf io mit einfad;em i auftautet: fili, @t. filio,

consili, @t. consilio. @tatt uu, vu l^eißt eS in ber altern 3^^* uo, vo, für

quu ftct;t quo ober cu: assidüos, acervos, equos ober ecüs, quem ober

cum (Conj.).

§. 11. 'äüä) 2lffimitation, b. ^. 2Inä^nHc^ung ift auf boMifc^em

©ebiete tbir!fam, t^ciltbcife 2lfftmitation bei unmittelbar auf einanber^

fto^enben 35ofalen, boUftänbige unter SSoMcn ber[d;tebener ©üben, ^aä)

erfterer tritt ftatt ber ertbarteteu ia , io , iu , eine §orm mit e ein in eam „ bie*

fetbe" unb „\6} gebe" eö, eunt, meus; bon letzterer jeugen similis für semü-

lis, consilium für consüliura, soboles für siiboles u.a. S^er 3)iffimi*

lation ift e8, u?enn ft(^ na^ i, e, ein urf))rünglid;c3 o länger erhält: filiölus,

malleölus. (35gt. §. 10.)

§. 12. SBiel fettener aU ber 2(u§fatt bon Sßofakn flnbet \i^ im ^ateinifd^en

SSotat^ufat^, ber fic^ nac^ ben umgebenben (Sonfonauten rid;tet unb meift iu

urf:|)rüngti(^ gried;ifc^en Sortern erfd^eint tu ber Seife, ba^ im altern ü^atein

5tbifd?en c-m, ch-m, c-n, ch-n, c-1, m-n, t~r ein ^ülfgbofal tritt:

Alcümena, drachüma , cücinus = cycnus, techina, Amucülae , mina für mna,

guminasium = gymnasium , Casentera für Cassandra; jn)ifd;en 1 unb p im

iateinifc^en volup „ tbiöfommen." (Bti)x f)äufig ift ber ^itföboM e bor einem

nad; Sonfonanten au^lautenben r: pulcer, äcer u. f. f.

II. (Eonfonanten.

§. 13. 1. (Sin seine.

SBereinjelt finbet fid; aud; allein fteljcnbe temiis in media cru^eid;t im ^In-

laute unb 3nlautc; im 3nlaute jUnfi^en 3So!alen ober flüffigen ober 9^afaltauten

unb SSolalen (über baö ©c^tvanleu im Sluölaute §. 4.). ®o in gurgülio neben



curculio. ^'uboinaro uebcii xi'ßt-Qi'cci' , iieijötiiiiii für iieootium (ncc „nic(;t'', t>cr*

frf;icbcu iHMi nequc), iiilgao, naugtic für iiaucae m^nmix, tnginta für tricinta,

pingcre neben nofxi').(K, pnblicus für puiüicua , (luadragintä etc. für quatra-

ginta etc.

B ifl im 2tnlantc eft anv< du (dv) l;crtoorgeganijcn , in bellum, bis u. f. f.;

inlvuitcnb lmi]i(\ für bärtcrci< f, fe in bcn 'Jtbjicctii.^cn vnif ber: sälübcr, celcbcr

unb in i>iclcn anbcrn iöilbnnjjcn nnb einzelnen äßörtern.

V ijl ui(^t feiten anhutcnb nnb jnlantenb Uet)crMeibfct eine« gv, baö fid;

jnm I^eile an^ cinfarfjem g cnmnrfclt r;ot: vivere=gvigvere, vörarc für gvorare

(neben güla), brevis, ^ried;ifd; ß^axig.

D ijcl)t in einzelnen 'i^'diUn in r ober 1 über, iric in mcridies für medl-

dies , läcrünia neben alten: dacrüina , levir ^rf;tvager neben thn]().

@el)r an'Sijebel^nt ift ber Ueber^anij von s in tönenbe^ r jmifd^en jttjet 230-

falen nnb t)or v, m, n im 3nlante, unb iiaä) 5SofaIen im ^luSlaute, n)ät;renb

nie nmijc!el)rt r in s übergel^t. ero für eso (esjo); generis für genesis,

ämor für amös, major für mäjös , audior für audiös u. f.
w.

R unb fpätereS L ttjerf;fetn nid)t feiten innerl^alb t)on Sßübungen aus ber^

felbeu SBurjel ober in berfelbcn Slbleitnnj^öfilbc. ®o in vörarc neben güla, nac^

bcfiimmtem ®efe^e um ber Siffimilation tolUm in ben 51blcitungen auf — äris

unb — älis: fämiliaris, singularis, virginalis u. a.

§. 14. 2. 2) ^ )? e 1 1 e g t e i c^ e (S o n
f
o n a n t e n fmb tl^citä au« jtüci »er*

fc^icbenen bauten burd^ Slffimilation entfianben, tine ss auö st, rs; 11 aus Ij, It,

In u. f. f.
(ijgl. §. 17 ff.) , tl;eil« fc^eiuen fie nur bie ftarte 2lugj)3rad)e eines ein*

fad>en dcnfonanteu anSbrüden 5U foöen. 5)o^)^eIt gef^rieben trurben bie

geminierten ?aute über^au^^t erfl feit (Snniug (gegen (Snbe be6 fec^gteu 3a:^rl;unbert8

ber ®tabt.)

§.15. äBegfall tjou eiufa^en Soufonanten finbet nid^t feiten jiatt im

5lu§tante. Smmer tüeggeblieben ift in ber claffifc^en @^rac^e bo8 d be8 abl. sing.,

baS d ber Slbberbia auf e unb baS d beg Snr^^eratibS , alt pöpülöd , facilümed,

estöd; s ift hjeggeblieben in ille neben oUus, ipse u. f. f. 3m 3nlaute

fc^tt)inbet etn?a h, v, s; h auä) antautenb: nemo für nehemo, praeda für prae-

heda, manibiae oder manübiae
f.

manuhibiae, amästi
f.

amävisti, praes

f.
praeves, pl. praevides, diel für diesi, Cereälis für Ceresalis, ver für ve-

ser, anser für hanser. 2)aS confonantii(^e i toofalifiert fic^ nac^ Sluöfaü eiueö

folgenben S8o!al8 unb fliegt mit i in eine Sänge gnfammen in bigae 3^eigef))ann

für bijügae, quadrigae für quadrijugae. 21e^nlic^ v, fobalb ein Sonfonant

unmittelbar anftögt: nauta für nävita, cautum für cävitum. ©tlbenanSfall

beg Sobltauteg tregen in consuetüdo für consuetitudo , veneficium für veneni-

ficium, läpiclda für lapidicida.

§. 16. S^reffen met;rere (lonfonanteu, fei e8 naö) SSofalaugfall, fei e8 ol^ue

folc^en jnfammen, fo gilt ba6 allgemeine ®efe^, bag bie mediae (bie ireic^en

2Serfd>Iu§Iaute) unb h öor ben tenues (garten SSer[d;IugIauten) in bie tenues

i^reS Organe^ übergeben: lex für leg-s; lec-tum \?on legere, vec-tum t)on

veh-ere, nup-si, nüp-tum öon nüb-ere. ©d^reibungen tüie nrbs ftnb rein

et^mologifc^.



9

§. 17. 2Bid)tig für bie (Srfenntnig ber Sortformation ifl bie gragc,

ivetc^e !Oautgrm.>^eu im i^ateinifci^en antautcnb, au^tautcnb unb intau^

tenb titöglit^, tretdje Sertinbungen i\mx mögtic^, a6cr minber Beliebt

feien. SBefentlic^ ift ^ier ber @a^ , ba§ im ^u§taute fein geminierter Saut unb

nid^t iiüü momentane Sonfonanten [teilen bürfen unb baß biefe eknfott?enig im

ktein. Slnlaut toorfommen.

A. (gru|j))ett mit öcöinttenDcm C-ßttute.

2(n lau tenb nur: CL, CE: claudo, credo für cred-do, ic^ f(^en!e 35er*

trauen. 33i8tt)eilen ift fjier C in G erweid^t: glöria neben clüo, inclütus, gra-

cilis neben altem cräcentes= graciles; ober aud^ ganj abgeftoßen: lüdo für clüdo,

laus für Claus, rideo für crideo, — CN im ^Inlaute urf^jrüngl. griec^ifc^er

Sörter öfters in GN ern?eic^t, ftögt im tä)t lateinifc^en Slnlaute fein C ob:

nidor, tt)ie auc^ CV in vapor; auslauten b nur CS = X: lex, rex.

3

n

lau tenb: CC l^äufig in 33ilbungen tou bacca u. ö. CL njirb GL in

neglego. CM ift.unlateinifc^, tüirb GM ober Verliert bie ©utturaliS: segmen-

tum; limus fd^räg, llmen, limes, bgl. lic-inus, ob- liquus, lümen für

lucmen, temo für tecmo. Sßon CN ift C auSgetüorfen in vänus für vac-nus.

@tatt CR finbet fic^ bereinjelt rr in serra für sec - ra. CT ift ni^t feiten , n)irb

aber bod^ einerfeits in t ijereinfac^t in setius, invitus, anberfeits ju x: fixus

u. ä. — XC = CSC ift fotüol im einfa^en SBorte als in ber 3ufammenfe^nng

unbeliebt: misceo für micsceo, disco für dicsco, sescenti für sexcenti. S5on

XD trirb X auSgetrorfeu in sedecim u. ä. XF finbet \\6) einzeln gefd^rieben in

exfodio u. f. f neben getröfmltc^em ecfodio, effodio. SSon XJ, XL, XM, XN,
XN faßt X aus : sejügis; telafür* texla, subtilis, ala für* axula,* axla, aula

üla „2^üpf" für* auxula; subtemen für subtexmen, semestris für sexmestris;

seni für sexni; sevü-. XT ift nic^t feiten ge[d^tt)äd^t, 5. ^. in Sestius neben

Sextius, mistum neben mixtum.

B. (^tu^pcn mit aeglttnenDem G-2anU

tommen im SluSlaute nic^t bor, im 31 nl ante GN meift nur in ber altern

<Bpxaä}i: gnätus, gnävus, gnaevus, Guaeus; GR unb GL finb nic^t feiten,

aber jun^eilen erft aus CR, CL eutftanben (f. unter C). ®o aud^ in congruere.

SSon anlautenbem GL faßt G ireg in läc (alt lacte), unb toon GV immer:

vivere, vorare.

3m Sn laute ift affimilierteS G (gg) häufig. SSon GD fiel im Snlautc g
in nüdus- für nugdus , bon GL in pila i). pangere. GN ift nid^t feiten: ägnus

mägnus u. ä; ebenfo GR; aber GM fcmmt ajfimilicrt tor ober tt)irb biStt?eiIen

ju m i3ereiufad()t : neben agmen, exämen für cxagmen, contämen für contag-

men, flämen für flagmen, aber flamma für flagma; Stimulus für stigmulus.

S3efonbers jerftörenb tt)irfte auf torfjevgel^enbcS G ein t^eiltreife erft uad^euttr^idfel*

teS V unb confonantifd^ geworbenes I: vivere, brevis für brcgvis, levis für

legvis, fruor für fruvor, frugvor; äjo für agio (tjgl. ädägium, cögito, nego)

major für magior, meio für migio. §ier n^ie aurf; in einigen frütjeru fällen

ift auf bie 3)el)uung beS 5Bo!aleS 5U ad^ten. H ge^t nad^ bem oben §. IG. bar*

gelegten ^efetje tor T unb S in c über: tractus, vexare.
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C. Wnippcn mit bcölimcuDcm T-äautc.

C\ni '^Inlaut if^ TR niil^t feiten, UHiI;vciib i)on TL T abgctrovfen UMvb:

liXtus „jjctvajjcu" lieben tollo, wk benn TL and) im 3nlante nnkliebt ifl.

3m "JUni^lante gelpt TS bnn^ SS in S iikv: cos für cot-s, podes, abies,

Quirls für Quirlt- s, Arpinäs, daninäs für danniats, damnatus. TN tvarb

crfl SN, bann NN in peiina, pesiia für pctna. TR ifi in DR cvlueid^t in

quadnXgintä
,
quadriduuiii etc.; tjereinjclt affimiliert cö fid; in parricida. TS

i^ieui] bnrd; ss mit 3)clmnni] bcS l^orl^crgeficubcn 3>c!alcö in s über in misi , viso

für (vi)- Vit -so, (i>craUetc 2)cfibcrativ>fin-m). TS? nnb TST für dsp nnb dst

geben in SP, ST über in astarc, aspicio n. f. f.
TT fei eö urf^n-üngtic^

, fei

cö auö dt entftanbcn, i^crivanbelt fid; rcgclmäfjig in st nnb gcr;t bann oft iveiter

in SS ober in s mit i)oraui?geI)enbcm verlängertem ^oUU über: infestus, con-

fcstim, fcssus
,
grcssus, quassus , cassus {'o. cado) nnb casus. TTR toirb STR

in claustruiii , castrum für scattrum , scadtruni ijon S. scad beden.

D. (Stuppcu tttit Dcoimtcnöcm D-2autc.

3m 31 n la u t ifl DR feücu nnb verliert in ber 5HegeI . D ; racemus füv

dracemus. Ihmi DJ bleibt nur J übrig: Jovis. QinlautenbeS DV tvirb in

ber claffifc^cn 3eit enttueber b: bis, bellum, ober eö fätit d (viginti) ober v

(dis) lueg. — 3m 3nlaut affimilieren fid; DC, DQV in cc, cqu: accedere,

quicquam ; esca ^eigt sc ftatt de , hoc für liod - ce 2tu§falt Von d , DL toirb

LL : grallae für gradlae u. ä. DM ift in m oereinfad;t in rämus = radmus

(vgl. rädius). DN n)irb NN: mercennarius , Heremiius, ober N mit SSerlän^»

gernng beö ^c!aleö: ftnis. DV unrb d in suadeo fü§ fein „ratzen/' n)%enb
iu bemfelben SBortftanim v allein übrig bleibt in suävis für suädvis.

E. (SrupiJCrt mit öcölnncnöem N.

NS im 2lu§ laute ift l)äufig für NTS: amans, mons etc., NT in ben

Scrbaleitbungen, NC in hunc u. f. f für liunce. 3nlautenbe8 NC bleibt mit

gutturalem N, if^ in ecce affimiliert. NCT oerliert fein C in quintus. NG ift

nic^t feiten; !ommt N in ber 3ufflwi«^^itfsfeu«g '^^^ GrN ju ftel;en, fo fällt e8

auö: cügnösco, ignärus; unb in cönitor, cömveo ift vor bem sn.>eitcn n aud^

ber (Sonfonant g gcfd;ivunben. N in NL affimiliert fid^: corolla u. ä. NCN
irirb einfad^e§ N: qulni. NT ifi oft in NS übergegangen: mänsum. Sonfequent

fteKt fic^ urf^rünglid^eg NST unb NTT al6 NS bar in plnsum von SBurjel

pi(n)s, censum von Söurjel ce(n)s; defensum, sensim; bod; einzeln ifi NTT
Vereinfacht ju NT: contentus von contendere, voluntas u.

f. f.
SSor J, S, V

mu^ N von con- fe^r tveic^ gef:|3roci^en tt)orben fein unb tuurbe oft nid;t gefc^rieben:

cöicio für conjicio, conicio, cojunx für conjunx, töties neben totiens, cüräs

für curans, coventio, claffifc^ contio. — cohortor l^at ni(^t n
, fonbern m verloren.

F. ^tu^jpett mit öcöiimenDem S.

3m 31 u flaute ST in est. Slnlauteub finb häufig, iDcnn aud^ gar itid^t

immer als fol(^e urf:prünglid^ SC, SP, ST: scando, sperno, sto, unb mit tüiU

terem R : scrütor , spretum , struo ; mit 1 : splendeo. 2lber auc^ biefe ®ru:)3))en

fmb ber 3ei^j^örung ausgefegt: s felilt in cäreo, caveo, törus, taurus, tego,

truncus, parco, populari; c in sirpea. STL ift anlautenb nnb inlautenb unbe=

liebt: st fiel ah iu latus breit für stlatus, stratus (ju trennen Von latus (Seite,
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Lätium für plätus, Platium) in locus, lis. SP fief bor L tu lieii für splioii.

ST ijl im 3ntaute SS in ber ©uperlattöenbimg issimus. SL, SN, SR fiubeu

fic^ im daffifc^eu Latein treber au lauteiib uoc^ tulautenb. ©tauben biefe

Saute im 2ln laute urfprünglid; beifammcu ober !ommen fie im Sniaute
burd; bie Sortbitbung auciuanber, fo mu§ S fd;n)iuben, n^oki aufjer in beut=

U(^eu ^Ibleituugeu öou @u6ftautibftämmen auf -us Sotalbel^nung eintritt: nürus

f.
snürus, nervus f.

snervus , cena
f.

cesna (scesna); pöno
f.

posno , bod;

veternus f.
vetusnus ; Roma f.

Sröma, Srouma (auf 3nfc^riften ROXA) quälum,

pilum, corpülentus f.
quaslum u. f. f. 2)affel6e gilt für SF, SM: ftdes,

aipiöri, fallo, aipäkkü), mirus
f.

smirus, memor
f.

smemor, smesmor "o. 2B.

smar, remus f.
resmus, clümus

f.
dusmus. 3n committere f. cosnüttere ift

Hffimitation, in Carmen rm
f.

sm; SV finbet fid; antauteub in suävis, suädeo,

h)irft aber in sävium neBen suavium fein v ab. 'SRit Sinfluß auf ben folgeuben

?aut ifi V gef^tüunben in soror, sopor, somnus, söpio, südor, unb s iulanteub

in r 4)ertt)anbelt in Minerva. SD Ijat fein s toerloren in nidus , idem ; ba§ SS,

cntflanben au6 DT, ST, TT na6) langen SSofaten oft einfach gefc^rieBen ujurbc,

barüBer unter T: anssus, ausus, esum, haesum, causa
(f. caus-ta) u. f. f.

<x. (Srujjpett mit R oDer L öcolitttenD.

3m 2lu8laute finbet fic^ RS für RTS, RDS in mors
f.

morts, mortis,

Concors u. ä. , n^äl^reub RCS= RX bleibt : arx
f. arcis (fers ift ^ufammengejogen

au8 feris). 3m 3n laute fto^en RCS, RCT baä mittlere C an^, unb T gel^t

bann nic^t fetten felbft in S über: sparsum, sparsi, ursus (aQxrog), sartum,

fartum , tortum. RDT, RTT tuerben RS : morsum f. morstum. RG affimiUert

fic^ ausnamsnjeife in närräre für gnärigäre. SSon RJ berfc^minbet ber erftc

$?aut mit ä^ertängerung beö S^o!ate8 in pejero neben feltenem perjero, ju^

»eilen erfd;eint and; pejürus neben perjürus. RL affimiliert fid^ ju LL in

poUiceri u. ä. RN mirb RR in garrire. RS fann fic^ DorträrtS ober rüdtüärtö

affimilieren , erfiereS in russum f.
rursum , rüsum

, prösa , le^tereö in terreo,

torreo, horreo. RSC Verliert fein R in poscere, tesca, compescere (für com-

percscere ögL parca), n?ie in ber 9tegel au^ RST: tostum, pestis. S fiel in

hirtus au6. RT ift in RR affimiliert in ben @u^^erlatii)formen auf -errimus.

2lu«nam§tveife fd^njinbet r i3or t: sempiternus, t;äufiger Dor D, pedere
f.

per-

dere , /r^r;Jw. pr LCS (LX) gelten biefelben ©efelje tt)ie für RCS
, für LCT

tt)ie für RCT. LGM , LCM verliert G , C : fulmen , fulmentum
f.

fulcmentum

i)on Mcire. LJ affimiliert fi^ in LL in fallere u. ä., LN in vellus, LS in

vellem, LT in mellis unb in ben fec^ö ©n^erlatiöen auf -illimus. LV ifi fonft,

n?ie RV beliebt, bo^ ju 11 gen>orben in bem alten sollus, fellis D. fei u. a.

H. (^ruiJlJcn mit öcoimtcnöcm P-ßautc.

3m Anlaut finbet fid; PL in Plautus, plaudere u. a. S5on PL fiel P
ah in laetus (bgl. lex Laetoria neben Plaetoria), latus "„@eite" (nkaivg), luntcr

ober Unter (tiXsco). 3m auslaute ift nic^t feiten PS für P-S u. B-S (biefeö

meift bs gefd;rieben.) 3nlautenb ift PL in BL ern^eid;t in püblicus, Publi-

cola. PM berlor fein P in rümentum = abruptio, ames
f.
äpmes ; BM fein B

in glömus, ömittere
f.

obm. u. a. PN tijurbe ju MN in somnus, tt?ie BN in

Samnium. PS , urf^jrünglid; unb für BS , ift nic^t feiten , aber BS (PS) , iüie

BT (PT) 5u SS getvorbeu in jussi
,
jussum. SSon PSP für BSP ift ber crfte
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?aiit au^ijcivevfcu in aspurtaro u. [. f , ihmi PST in ostendere n.
f. f. neben

abstinere. 3n proximus fd^cint bev 2)if[iniiIvition ircßcn ps jn x gcu^ovbcn ju

fein. PT in 33ilbnnv]cn ift l'iiuftj] nnb fo beliebt, bafj eö nad) einem 9iajal anc^

erfd;eint, iro c^ [id; ctmnolojjitd; nid)t vcd)t[cvtiijen läjjt ~ teinptare, pcdc-

temptiiu u. f. f.
—

I. Ciruppcit \\\\t öcninncuDcm M.

M tor ©nttnralen in cnj]em 2Infc^(nffc ßel;t in gnttnratc« ii ü6er, j. 5P.

hunc. i>er 3^^^H^^Hten in ii, mit t unb s fann c8 bnrd; p Devmittett töerben,

affimilievt fid; aber bem s in pressi. pressura für prcmsi
, premsum.

K. (§ru|j|)cii mit öcolttucitöm V.

VR ftvinb uripviiny^lic^ im 31 n laut Don rös, rigare; VL in läqueus.

(Statt einee VS, VT im :^nlaut evfc^eint CS (X) CT in vixi, victum, strüxi,

structuni etc. , aber l;icr liegt gv ju ©runbc.

§. 18. SScliebt ifl im ^lateinifd^eu bie ä>cr|e^ung öon R, tüobuvc^ toiele

i^äHe mit anlautenbem CR u. ä. bermieben tüerben: bardus ßißaJüg, caro

x()mg , cerno y.{)ivio, circus x^ixog , corcodilus xQoxööttlog
,

porro f. protro,

tertius tQiJog u. a.

§. 19. 35cr^alten ber ^räpofiticnen in innigem Slnfc^tuffc an SScrba nnb

9?cmina 93orf;crrfc^enb ift bag ©treben nad; 3([fimi(ation ; 9^id;taffimi(ation ift

mcijl nur 2;i)eoric gemiffer ©rammatifer. S3eUebt ift bie Slffimiktion üon d bor

c u. t: accuso/attingo, aber jnr 3<^tt ber Sie^uBIi! ad tribuo (getrennt). 35or

p nnrb d (t) ju p : appärere. 23ür f nnb s , befonberö bor le^term ift Sf^it^taffi*

mitation l^äufiger. (Ue6er asto, aspicio fie^e §. 17. C.)

Com bor iOi)}:penbud;ftaben erhalten, mit con u. co tüed;fe!(nb aud^ bor v.

33or 1 u. r bringt bie Slffimilation bon n in con erft f^äter burc^ , in ber re^u^

blif. 3^^t conrigere, conlocare. 3)a8[elbe gilt für ba§ ur[^rünglid)e n bon in,

baö aud^ bor !Oi^^enbud^ftaben oft bleibt : imponere unb inponere. SSor SSofaten

bleibt com in comitium, comedere; meift aber berjlummt beffen m bor 35ofaI

unb h: coargiio, coeo, cömo berfd^moljen aM co-imo, cohortor.

Circum folgt, nur uid^t in gleichem Umfange, bemfelben (Sefc^e tt)ie com.

2)a8 r bon inter, per, por (für port) n)irb folgenbem 1 fcalb affimitiert, balb

nic^t: perlego, perligo, pelligo.

Son einer Stn^at bon ^rä^ofitionen gibt eS bollere unb !ür;^ere ^^ormen.

®o erfd^einen meiflenS nur uoc^ bor ^cfaten bie urf^rünglid^en pröd, red, sed;

prodeo, redeo, seditio. 3n rettuli, rettudi aber unb in reppuli, repperi (alt

reccidi) finb bie 2)o:|):penaute Ueberrefte einftiger 9^ebu:|3lication
f.

rep(e)puli u. f. f.

@c^üe§eube§ s ifi nid;t b(o^ eui()i^onif(^, foubern alte 53itbuug in abs

(f. aps) , obs (f. ops) , subs (f. sups), ex , benen Xqxx dis unb trans anf(5^lie^en.

2)ie erften bier fte^en nur bor tenues, unb 3n)ifd;enfteI;enbeS b gel^t babei nid^t

feiten unter, bgl. §. 17. %ax[^i bag ©runbibort mit sp, st u. f. f. an, fo

h)irb nic^t feiten nur (Sin s gef^rieben: expecto, extingno , obstinätus. Ex

fte^t a\\6) bor So!aI unb h; bor f ^at ft(^ ec frü^ afftmiliert: effodio unb

ecfodio. Ab jleßt fi^ ein bor 1, r, n, h unb bor SSoMen, ä erf^eint

bor m, V unb bor f ber SS^urjet fu: äfni, äföre; au bertritt ab in aufero,

aufugio. 2)aö s bon trans lann auci^ bor ttJei(^en Sonfonanten, bor
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9?afQlen, bor 1, j, v HeiBen, ober e8 faßt bor biefen bauten fammt n aug

:

transdo, trado; dis Bleibt bor ben tenues; bor ben raediae, bor ben 9?afakn

unb bor 1, r, v berliert ftc^ s, tr>oI nac^ borauggegangencr 5l|fimiIation mit

(§rfa^bef)nung (di) : dimniinuo , diminuo. SSor j !aun s feteiben , tbirb aber

einzeln di (dijudicare) ; auä) dissicere finbet [id; gc[rf;rieben ; bor f finbet immer

5lffimitation ftatt: diffidere; bor SSofaten unb h tbirb s 511 r: dirimere; diribere

für urf:|)riingti(^e8 disliibere; aber dishiascere.

§.20. (SilbenaBt Teilung. 1)te (Silbe fattn befleißen au^

einem ä^ofale, ober ^o!a( unb üorauöge^enbem ober fc^liegenbem ^on^

fonanten, ober ber i3oM ift i)on einzelnen ober me^rern (^onfonanten

eingefi^loffen. gür bie (SilbenaBt^eilung me:^rfilbiger Sörter finb ju

unter[d;eiben

:

a) gormen, toeld^e ein unt^eilbare^ (^anje^ bilben ober ju bilben

fi^einen

;

b) beutUd; trennbare ^ufammenfefeungen.

§an|3tge[e^e für bie erftern finb: «) folgt auf einen ^o!aI ein

etnfacl;er Sonfonant^ fo beginnt bamit bie näd^fte Silbe: a-go, rö-sa;

ß) folgen bem ^ofale nte:^rere (Eonfonanten, fo beginnt mit biefen bie

näd;fte Silbe, fofern bamit ein gried^ifd^e^ ober lateinifd^e^ Sort an^

lauten !ann, ober toenn bie Saute mutae cum liquidis finb. !Deut^

lidj)e unb untjerftümmclte 3uföittmenfe^ungen tt)erben nad^ il^ren ^e^
ftanbt^eilen gefd^ieben: de-pöno, post-eä, aber vae-neo, se-

muncia, ma-gnanimus.

§.21. IlQOGcpdia bejeid^net im 5lltertr;um fotool bie ^ e 1 n u n g
(unb bereu 3^^^^^)^ ^^^ ^^e Ouantität, ba^ OJJaß ber Silben.

^JJZag bei ber ^ilbung ber S^rad^e ber ^on ba^ ^O^ag mitbebingt

f^abtUf fo fte^t bod; für bie ^tit ber litterarifd;en ^eriobe beö Öateini^

fd^en im ©anjen ber Sa^ feft, bag bie Ouantität burd^au^ felbftänbigc

Geltung :^abe unb t^eilloeife i^rerfeit^ ben 5lccent bel^errf(^e.

§. 22. ^ie bid^terifd;e unb litterarifd^e ^Bearbeitung ber Sprad;e

l^at ein beftimmte^ Quantität^oeri^ältnig begrünbet, U)eld^eö an fid;

in biefer Schärfe nid;t in ber Sprad;e liegt. 3n ber ^Mttxit unb
(^rammatif neunten toir ein einfa^eö unb ein bo^^elte6 9JJa§

(®rö6e üon ©nem 3^ttt^^ile [möra] unb i)on jtoei ß^ttt^^ilen) , ^ür^e
unb Sänge an, unb bejeid^nen erftere mit ^, lei^tere mit -. Silben,

loeld^e balb lang , balb furj lauten , ^^eigen jtoeijeitige (ancipites) ^.

§. 23. !^ie 33o!ale finb tl;eilö an unb für fid^ lang (natura)

— lange SßoMe unb T)\p^ti)on^t — , t^eil^ bilben fie eine Sänge
burd; *il3ofition, b. l;. burd; bie Stellung beö 33ofale^ öor jtoet ober

me^rern in bcftimmter Seife befc^affenen (Sonfonanten.

§. 24. ißgl. §. 5 ff. ®ie langen iBot'ale unb 2)i^f;tt;ongc bcru(;cu auf

befiimmten un^ nidjt me^r immer erfennbaren ^ilbungö * unb i?autgcfet}cn : 1) ifi
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biclViiiyic t^ebiiii^t biird) bic Sorttnlbiing iinb ^(cj,icu : fiiris, fätnm ^ct^cn fritoor,

uötus neigen nota. Ifibi iictHMi liibaiv, dru'o iicKmi dficis i^cii tlnx, dlco netten

indicis bi\^ "i>tii'5civici\^, iuj;-i neben iugio, legi neben lego, vici neben pervicax

päcis neben pricisoov; södös neben sodeo, acdcs 'Xcn^ul, ^^enerftättc Mon einer

SB. idh; in ben (Snbunjjen im dativus, ablativus sing, unb plur. bcv jtvcitcn

3)ectinaticn, im ablat. sing, nnb plur. bev crflen; im nomin. accus, plur. bcr

bvitten nnb vierten n. f. f., in bcr (Sonjnijaticn in ber cvften ^;>cr[on @in.q. bc6

^cvfect«, nvi^riinj^licf; anrf; in bcr britten; in ben (Snbmigen -bam, -bäs n. f. f.

51 n m. 3)knd;cjjcr (oitgcn 3>otalc in ber ^k^'mx finb e8 bnrd; 3ufammcn==
rilcfuni}, tric is aus als, ois n. f. f.

2) cntfter;en Si^änjjen unb S)i|jI;tI}ongc md^t fdtcn auö Bnjammenjic^uncj

jireier sufammentreffenbcr 'totale : prölcs
f. prooles , cöps

f.
coops , cüpia , cömo

f. co-imo, bigae
f.

bijugac.

3) ip langer X>oUl (Srfa^ für auSgefaüenc (Sonfonauteu : divisus
f.

divissus,

viso
f. visso, remus

f.
resmus, pöno

f.
posno, diruo

f.
dirruo, Ilico

f.
in loco

u. ä., and; nic^^t feiten im SBortfd;hiffe , in cinfilbigen: pesf. peds, pärf. par-s,

bei borl^ergel^enbcm i in md^rfilbigen : paries
f.

pariets. 3)Zand}e ^äße finb unbe*

fiimmt, ireil eö unfid;er ifl, ob ber SBofal au fid; taug a^ar, fo in limus für

licmus u. a.

21 n m. SBenu in beu einen Sortformeu berjdbeu äöur^el ber SSofal furj,

in ben onbern lang erfd^eint, fo ift ba§ im Snneru be§ Sßorteö tu beu meifleu

Ratten in ber SSirfuug be§ ®efet5eö ber 95ofaIfteigeruug begrüubet: fides, Mo;
gtveiteuS liegt ber ®ruub tu ber SSerfe^ung beg Slcceuteö, tt)ie benu biefe in

gefiederten 33ei]^ie(en aud; bie Slufbebuug ber burd; jtoei gteid^e (Sonfouanten

gebitbeten ^ofttiou beft>trfeu faitn: möles
f.
mog-les, aber mölestus; britteuö ent*

fielet eine fotc^e ü^ängc buvd^ 3"f<iwiwtenjiel^uug uub SSertuft ijou (Soufouauten:

hümanus, humnäuus, homnanus, höminanus. — 2)ie^ür5uug einer ur*

f^rüugtid;eu iOäuge ift nid^t fetten ^otge ber attgemeiueu f^rad^tic^eu ßntnjidtuug,

fo befonbers in beu SSofaten ber testen @ttbe , tu beu S5o!ateu beä jtüeiten 2;t;citeg

eines (Som:|)ofttum3 u.
f. f. SBgt. bie (Subuug Ö tu ber Soujiugation , e be§ 2t6t.

ber britten 2)ectination , miles u. ä., bie (Subfitbeu, tu tt)etc^eu auf urf^rüngtid;

taugen SSo!at bie Sonfouauten r, t fotgen: ardor §i^e, accüsat. (Siuflu^ beg

5H^^t^mu8 jeigt fic^ in beu urf:|3rüugtic^ im 2tu§taut taug gemeffeueu SBörteru

male, bene, cave, püta; cognitus u.
f. f. ttebeu nötus.

§.25. ^ofittouötäuge. 2ttg burd; ^oftttou taitg gitt bie ®itbe,

in hjet(i^er auf einen SSofat jtDei ober mef;rere Sonfouauteu fotgeu ober ein ^op)ßiU

coufouaut (x, z). 3u ber fceuifd^eu ^oefie aber uub ieberseit in bcr ^rofa bitben

muta cum liquida (r-1) feine ^ofittou.

2t um. 1. 9^ur in bijügus, trijügus u. ä. erfc^eint ber SSofat bor j furj,

fouft fte^t babor euttoeber 9^aturtäuge: Pompejus, ober ßrfa^tänge: äjo
f.

agjo,

major
f.

mägior.

21 um. 2. @e^r oft ift mit ^ofittougtäuge 9^aturtäuge berbunbcu. 3)er

Sßofat ift immer taug: 1) bor fotgeubem -ns ait^er tu söns: legens, audiens.

£)ft erfd;eiut biefeS ns affimiliert ober in s bereiufad?t: formüssus, formösus;

curäs
f.
cnraus u. ä. 2) bor fotgeubem nf : cünfero, inferus. 3) bor fotgeubem
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gn, mtnbeftcnS im 3nlaute bevSOBörter: mägnus, regnum, Signum. 4) SSor x

finfcen fid; ä unb e in mäximus, äxilla, täxillus, päxillus, vexillum. ^lu^et-

bem finbet [id; S^aturlänge Dor ^ofition in beu 3nd;oatiöen auf -esco, nur nic^t

in quiesco, fie bleibt in jüstus , Marcus, Mars, närro, palustris, scriptus,

finbet fi^ aber auc^ in einigen partic. perf. pass. unb mit gteid;en (Sonfonanten

anlautenben S3ilbungcn , n?ie actus, emtus, lectus, strüctus, victum bon vivere,

ünctus, ebenfo in beu D^omina bestia, crlspus, crustum, festus, lictor, ördo,

örnare, pästor, priscus, quinque, Sestius, tristis, Vipsanius. dagegen

l^errfc^t Äürje i)or ut, iid, rn (-ernus, -ürnus), bor st (-estus, estis, -ester,

-üstus, -üster), fofern i)or ben mit s antautenben nid;t fd;on ber ®tammi)ocal

taug Xüax.

21 n m. 3. ßii^^^^^i^^n 6raud;t ba6 ar^aifd^e Latein NS in gried;if(^en Sörtern,

um bie $?ängc beö i)orI;erge]^enben SSofaleS ju bejeic^nen: thensaurus, Onensimus,

n)ic benn iiBer(;au:|)t najatierte SSofale im £ateinij(^en beliebt finb: ögt. pinguis,

jungo u. f. f.

§. 26. Äommt ein urf:|3riingüd; langer 5Bo!aI bor anbere SßoUk ober h ju

fielen, fo i^erüir^t er fid; leidet. 3n me^r aU gtueifübigen äßörtern ift biefe

Äürjung mit ßni-'ü^si^^^ui^g ^^^ 2;one§ i)erbunben. ©otd^e Äiirjung finbet [id;

j. 33. in ©enitib* unb ©atiöenbungen , n)ie ae (att -äi), -ei fidei
f. olteS fidel,

alterius, in bieten Eigennamen auf -lus (alt -eins, -lus) Lucius, in manchen

in alter ßeit au§ bem @rie(!^ifc^en aufgenommenen Sörteru: balneum, platea,

in ben jiDeifitbigen formen als „bu fagft" (att äis , als) äit (att äit, alt), spei,

rei, deus, im ^räfenö unb ^erfect ber SSerba auf -uo: fiüo, plüit. Fio finben

toir aßmä^Uc^ mit -l in ben formen mit -r. De, se (^artifel), prae n?erben

de, se, prae: dehinc, seorsum, praeeunt, praehendo, prehendo.

5lccettt

§..27. 5lccentuö^ Si^ö^f^^Sr ^^n auö ber ^J)2ufi! genommener
5ln^bru(f, Bejeic^net nrf^rüngltd; §c^e nnb 2;tefe beö !itoneö; toxx

i?erfte:^en barunter ben Jtarfen 2:on unb nennen bte in mer;rfilbtgcn

Si5rtern md;t mit bemfelben üer|el;enen (Silben unbetonte. 3ebeö

nid^t bloß pfammengefd;rtebene
,

fonbern alö din^ät gefprod;ene 3iöort

!ann nur (Stnen 5Iccent ^aben, tDeId;er nad; ber Ueberlieferung entoeber

ein einfad;er, fc^arfer (acutus-^), ober ein ^ufammengefe^^
ter, gebrochener (circumflexus -) ift.

§. 28. 3m (^rted^tfd^en unb Öateinifd;en barf ber ^Iccent pr ^cit

ber üi3(lig enttütdelten (S^rad;e ntd;t über bie britte ©übe t>om (Snbe

auö 5urüdger;en. 3n mel;r al^ jtDeifilbigen Wörtern fäüt ber 2:on auf

bie oorlei^te (Silbe, fofern fie toon ^Mtux ober burd; ^ofition lang ift,

fonft auf bie brittletjte. :i)er ^^on ift gebrod;en - auf ber »Orienten

(Silbe, iDenn ber 33ofal lang unb bie letzte (Silbe furj, auf einfilbigen

Wörtern, tvenn ber 3[3o!al an fid; lang ift: vocis, vox.

§. 29. ^on etnfad;en ^i5rtern mad;cn bie (Eigennamen auf -lus,

(Vergilius etc.) eine fd;einbarc 3lu^nante, inbem fie and; bei ^ürje
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bor i^ovletucn ^'ühc int (^V ''}}>ocKit. boit Zon n\d)t mtnbov atö in bcit

übriv^ni eiofiit^ viuf jener bc(;aUcn. T'afidbc c\ilt fiiv bic (^cuita^fovmcn

auf i IHM! v^tämmeu ciuf -io: Vergili, cousili u. ä.

§. 30. ^i^n bcn uncißcnt(irf;en giifammcnfc^unc^cn ücit Verbis

iutransitivis mit -filcio iinb fio unirbon in altcv ^cit bcibc !X(;ci(e,

|>ätcv facio unb fio betont: iirefacio, arefacis, niri;t arefacis. 33cim

:i>lntvitte c^eiuifiev nn[elb[tänbic\er ÜBövtcv (encliticcT) , anc -möt, nö

(fVviv^enb), qu(S vt^ n. ^l fällt ber ^cn anf bic it;nen unmittelbar

bcrbevv"\el;enbe ^ilbe: omniilne, armilve, armäque, pleräque, utraque

(tüc^en uterque, plerique).

5t um. Sil* finb bercrf;tigt anjunel^meii, baf? ficf; bie jute^t angefül^rtc

!öctoniiiii] cvft attuiäbüc^ cnttrtdcUc, unb ber 5lccent 5iincid;fi bei mef)r alö jn)ci=

ftlbigen Sovtformcn, in bcncn bic öorte^te furj trar, öovrücfte, 5. 33. pericüläVc.

n.

£t\}U mn ber ÜJortWegmig (ilerion),

§. 31. 33orbemer!ung 1. 2)cn jVöeitcn Seit müßte in ftreng tt)iffen*

fd^afttid^er 33el^anbtmig bie !?e^re Don ber Surfet* nnb ©tammbitbung
beginnen, n?et(^e tvir ouS :|3raftif(^en Ü^üdfic^ten onö (Snbe ber gormente^rc

ijerlegen,

5$orbemer!ung2. 3m inbogermanifd^en @))rad;ftamm finben

fid^ neun Sportarten:

1) (Subftanttbum, n)eld;cö einen (^cgenftanb bejeid;ttet;

2) ^tbjectibum, mldje^ eine S3efd^affcnr;eit etneö (^egenftanbe^

angibt; 3) 'ipronomen, n)eld;eö auf einen (^^egenftanb :^inbeutet

or;ne weitere ^ej^eid^nung beöfelben; 4) 9lumera(e, toetd^eö bie ga^^l

ber ©egenftänbe angibt. (@ubftantibum, ^tbjecttbum, ^rono^
men unb 9^umerale i^eigen alö ein (^anjeö 9lomina.) 5) ^er^
bum^ toetd;eä eine 2;^ätigfeit ober ein Reiben at6 "iPräbicat

auöbrüdt; 6) 5tbberbtum, toetd^eö 2lrt unb ^eife ober ^tit
ober £)rt ber §anbtung ober beö @einö angibt; 7) ^rä^ofttton,
tpetd^e bie in ben (^afuö tiegenben 33er:^ältniffe bon 9iaum, Seit,
Urfad^e nä^er beftimmt; 8) (Eonjunction, toetd^e bie ^e^ie^ungen

ouöbrüdt, in n)el(^en Sörter ober (Sä^e §u etnanber [te^en; 9) bie

lieber einen ißegriff nod^ eine ^ejie^ung auöbrüdenbe 3nteriectton,
5tuöbrud ber (Smpfinbung.

Stnm. Stbtoerbien, (Sonjunctionen, oft auc^ ^rä^ofitionen,

taffcn fic^ aU erftarrte (Sajuä ncn^tücifen. S)ie ^räipo fittonen finb @3c^)o^

nenten ton Safu&öer^ättniffen. SSon biefem ®efi(^t§^un!te au8 ließe \i^ tpiffen-

fc^aftti(^ unfc^n)er eine etnfac!^ere (gint^eilung obiger Sortarten burd^fül^ren.

§. 32. 5lu§ ber Sßursel (über biefe ogl. ben mfd^nitt „Sort-

btlbung'Or ^^^«^^ urfprüngti(^ in ben inbogerm. (Sprad;en immer ein^

f
ilbig ift, mttt?ide(t fid; ber «Stamm (^:f;ema), tüeld^er burd^ bie 5lrt
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ber gl e^* ton (ber h\ß in chtcm Beftimmtcit (^rabe DevänberM;en ^b^
Beugung, u?c(d;c buvd; tunige 3ufammen[eliung beö (Stammet mit

^e5iel;ung^auöbrü(fen beimrft mxh) fid; jum 33 erb um ober Giemen
geftaltet.

^te 5lbbcuguug beö ^J^omenö in tr;rer ®anjt;eit (alö üoü^

jtänbige^ (2t;ftem) ^etgt je^t ^ccltuation (mit ^e]d;ränfung beö ur^

fprüng(id;en Sortfinnö). !Die einzelnen gle^ionen bejeid;nen einzelne

i>cr]d;iebcne ßafuö (gä(lc) be^ Sßorteö, ba ber mit bie[em angebeutete

©cgenftaub burd; jene alö in getpiffen in ber @l;nta^' uä^er p bcftim-

menben Stellungen ober Sagen fid) befinbenb bargeftellt toirb. !Daö

(5l;[tem ber lateinifdjen X)eclination umfaßt fed;ö (Safuö, U)eld;e mit

tf;eiln)eife r;öc^ft üerfe^rten unb uniiberfe^baren ^kmen :^eißen: Nomi-
natlvus, Genetivus, Dativus, Accusativus, Vocativus, Ablativus.

5(u6erbem jeigen fid; beftimmte (S)3uren i)on reinen locativi
(ortö== unb '5 e i t beftimmenben (Safuö). ^er Nominativus unb

Vocativus feigen mit übertragenen 9^amen: casus recti, bie

übrigen: casus obliqui.

§. 33. 5lber bie gle^ion J^at nid^t nur bie ^er^^äftniffe ber

^ejiefungen t)on ©egenftänben im (Ba^^ barpftetten, fonbern an t(;r

i^aftet and; bie iöejeid^nung ber 3^^^ (^3^umeruö). ©ie ttatifd;en

@prad;en begnügen fic^ in i^rer (ogifd;en (Strenge mit bem 5(u^brude

ber (^in^a^l (n. singuläris) unb ber ^Ic^xia^t (n. plurä-
lis), seigen aber oon bem ber g^eija^I (n. duälis) nur üerein^

jcite tobte Spuren. Sßir erhalten bemnad^ bei ooüftänbiger !Dedination

jtDeimal fed?ö (Safu^, toenn aud; niemals ^tüeimal fe(|^ terfd^iebene

(Safu^formen.

§. 34. <Dte Ofnbogermanen tegen fraft tl^rer fi^affenben "iß^antafie

aud; ben an unb für fid; ungefd;(e(^tigen (^egenftänben unb S3egriffen

oft ein ®efd)Ied)t bei, fo bag bie ganje ähffe biefer unter bem ®efid;t6^

pun!te beö ®efd;Ied^teö in brei Wirten verfällt. Sie finb entn^eber

masculiua (männlid;) ober feminina (tDeiblid^) ober neutra,
b. ^. fie fallen loeber unter ben begriff beö männlid^en nod; unter ben^

jenigen beö tt)eibUd;en (^efd;Ied;te^
,

finb ungefd;led;tig. Unterarten

bilben biejenigen SKörter, n)eld;e männlid; unb ungefd;Icd;ttg

ober männlid; unb n^eiblid; jugleid; finb u.
f. f.

!Dieienigen StÖörter,

loelc^e männlid; unb tüetblid; jiiö^eid; finb, t;eigen commünia
(gemcinfame) , bei Icbenben SOBefen aber nur bann , iDenn fie alö mascu-
liua auf männltd;e, alö feminina auf n)eiblid;e gel;en. ^on ben

natürlid; gefc^led;tigen SBefen abgefer;en prägt auf biefem Gebiete jebc

ber inbogcrmanifc^en Sprad;en il;re befonbern 5lnfd;auungen auö. Unö
^eutfd;en ift ber :öaum männlid;, ben 9iömern gilt arbor M
SOluttcr unb ift toeiblid; u. f. f. ^ie Ungef d;led;tigf eit toirb burd;

bie gle^'ion infoforn be5eid;net, alö bie i^ceutra ben ^Jiominationö unb

ben Iccufatibuö glcid; bilben, im !:)iom. Sing, aber niemals baö nur

ben gefd;led)tigen äß^rtern jufontmenbe s annel^men (auf^er mif^bräud;lid;
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Ihm ^IbjcctitYii iinb i^avtinpion)
,

fcnbovn, \w fic im ^>ioin. ^inc^. ein

S'lcpoiic^oiitcii aufuHnKii, mit -m (im ')3voiiomon aiid) mit -d) cvfd^ei^

mMi, im Oiomiiuitii^ 'iHiiv. immov viiif aUmäl;Iicl) iHn-füvsti\i -a (im ^J>rü^

iiemon aiicl) viiif - i) auc^v-\cboii. xHu^ev bcii iMivcl; fcic 43cbciitmi^] bcftimm-

tcn (,^''e|d;lcd;t^vcc\cln föimou iinv aud; fold;c, ti>cld;c auf ber ©tamm-
biirniu-\ boviibon , aiifftolloii , iiibom v>Minffe ^tammtnlbiiit^cn allein obev

i\n-5iiv\oii\nic i?om einen obev aubevu (i'>V^id;led)te anv]el;even. I^k ^^^ar-

tiei^ia, xH^iectil\l, abjectioiid)eu '|>venomina unb 'Jiumeralia finb in

U;vem (^Vjchled;t mobil, b. l;. baigfelbe imvb buvd; bie »Subftantitja,

auf n>cld;e fie fid; bc5ic(;en, bcftimmt, ift alfo Deväuberltd;.

'^l n m e v f u n o\. E p i c o e n a ober p r o m i s c ii a nennt bie (^xam^

matit folrf>e 1(;ievnameu, n>eld)e cr;ne 9xücffid^t auf baö natürlid;c (^e^

fd)Iec{)t gvammatifd) beftimmt männlid; ober ti^eibUd; finb, lüie

aqiüla, bev 5lbler, t>om il3?ännd)en unb Seibd;en. 3Birb cö not^*

n^enbig bai8 natürlid;c (^eid;Ied;t t;eri}orju^eben
, fo ßefd;ief;t baö burd;

.^iii:;ufii^Ving oon mas ober masculus unb femina. (ginjetne Z^tx^
namen finb oI;ne Öiüd'fid;)t auf baö natürlid^e (^efd^lec^t balb mönn=*
Ixd), balb iDciblid; (incerta): ime anguis, serpens.

§. 35. ^eftimmung be^ ®efd;Ie(^teö bon (Sad^namcn nad; ber

^cbeutung.
Masculina finb übertDiegenb bie 9^amen ber glüffc, Sßtnbc,

SO^onate, unb, jebodb mit ^a^Ireid)en 5(u6namen, biejeniöen ber

^ercje (fluvius, amiiis; ventus; mensis; mons): Albula (m. u. f.)

;

Tiberis; Auster; Aprilis; December; Lucretllis.

5(nm. ^ei ben gluBnamen auf -ä e^iftieren baneben oft ober

bürfen angenommen tDerben gormen auf -as.

Feminina finb übertoiegenb, too bie S3ilbung nid^t entfd^ieben

(5infprad;e tl^ut:

1) bie Flamen ber «Stäbte (urbs), ßänber (terra), 3?nfe(n
(insiüa), §albinfeln (pseninsula).

^nm. ^om 5Infange beö fiebenten 3a^r^unbertö an fe^en toir

einzeln mehrere <Stäbtenamen, tceld^e fonft ciU fe mini na gelten,

and; alö neutra gebrandet, fo Saguntum, Corinthum, Ephesum
neben Saguntus, Corinthus, Ephesus.

2) finb übermiegcnb femiuina bie ^'Zamen ber S3äume (arbor):

malus (Sl^felbanm; aber masc. malus SO^aft) llex, äbies, quercus,

vitis. Masculina finb bie (Stämme auf -trö (-ter), pinaster n. ä.,

unb bie meiften ©eftrauc^namen : dümus u. f. f.
Neutra: äcer, l^orn;

süber, ^orfeic^e.

Neutra finb: un4)eränberlid;e ©nbftantit^a : fäs, ngfäs; Wörter

unb Sorti^erbinbungen , Sautbejeid;nnngen u. f. f., tüe(d;e, ol^ne becli-

niert n^erben jn fönnen, ^u ©nbftantitobegriffen er'^oben t^erben, n)ie

meum philosophari , ultimum vale, longum a u. bgl. ^^iejenigen

*D2eutra, midjt fi(^ burd; i^re gle^ion <\U fold;e au^tveifen, finb ^ier

ni^t aufgeführt.
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2)ccnttntion.

§. 36. (Bk ti)c\lt \\d) in bie ©ccUnatton ber (Subftantii^a

unb 5ibjcctit)a intb in bie *!)3roncminalbecIination, \uld)c

Bcfonbete (5iacntr;ümlid)fciten f;at.

Sie §. 32 bemerft ift, krul)t bie 2)ectinotion auf ber 9>erfd;met5ung

i]ch)i[fcr mcift fiel; gleid) tleibciiber Safui^enbuiigeii mit teftimmteu Sßovtftämmcu,

unb iinffciifd^aftlic^ büvfte man bie Wirten ber (Sinen 2)eclinatiou nur nad; ben

Sortftämmen auffteücn. SDie üBerücferte ©rammatif nimmt bereu fünf an unb

ftetrt fie in eine nid)t ju rcc^tfertigenbe 9?angorbuung. 3u bie erfte faüen bie

Äftämme, in bie jnjeite bie Ä- bJ;. bie Iateiuifd;en Öftämme, in bie britte bie

Sonfonantenftämme, bie Iftämme unb jU)ci ©tämmc auf Ü, in bie bierte bie

Uftämme, in bie fünfte bieEftämme unb einige ESftämme.

§. 37. gttiu^cttDurtoctt Der (Suöftatttiü= miD ^IDjcctiu = SDcclinatiou.

Singularis. Pluralis.
iVbm. m. u.f.: s;ii.tIo§.@tamm ob. -m -es, -i; n. -a

Genet. -is (att os, üs, es); i -um (att om); -rüm (alt söm)

Dat. -1 (att ei, e) -bus, -Is

Accus, -m (-em) - s (mit bor^erget). l^änge für - ns) ; n. -a

Ahlat. -e (alt -ed). -büs, -is.

2Bie fic^ biefe Safugenbungeu mit ben einzelnen @tammau§(auten ter^

fc^mel^en, irirb fid^ auö ben 33etf:|)ieleu ergeben. 3)ie alte ßnbung beg 9?ul^e^

Iocatii?e3 wax -i (lat. i). 3)er Vocativus l;at feiner 9'?atur nac^ feine eigene

(Snbung. 3m 2ateini[d;en erfc^eint er nur in ben ftämmen in anberer gorm aU
ber Nomiuativus, inbem fi^ im Vocativus -ö bc8 @tammeg p -e fc^njäd;t.

§. 38. erfte ^ecllnation.

«Stämme auf - ä, mldjQ^ im 9^cmin. ®enit. unb !I)at. «Singul. unb

im 9lom, ^lur. aümä:^lid) ä icirb unb in (elftem mit i, e Der|d;mil5t,

im ^atii)u6 unb 5lHatiüu6 ^lur. mit -is in -is aufgebt.

Singularis. Pluralis.

Nom. fabulä bie (eine) gäbet. fabuke bie gaBeln (gaBeln).

Gen. fabulae ber (einer) SaBet. fahwln. - nmi ber gabeln.

Dat. fabulae ber (einer) gabel. fabul^s ben gabeln.

Äcc. fabula-m bie (eine) gabel. fabuläs bie gabeln.

Abi. fabuläburd; bie (eine) gabel. fabulfs burd; bie gabeln.

51 nm. 1. 2)ie 9?ominatiüeubung -s fe^tt in ben geminiuftämmen auf

nriprüngtid^eS ä in aßen inbogcrman. ®:^rac^en, ift aber im ?ateinifd;en in ber

9tegel and; in ben ä)?agcuüna auf -a gefc^lrunben : collega, agricola, poeta.

5t um. 2. @auj bereiujeU erfd^eint ber Ocnit. @ing. auf -ais in Pro-

sepnais = Proserpinae. 3n älterer ^dt ift beffeu gorm 1) - as , erf;altcu fclbft

nod^ im claffifc^en Latein in päterfamilias , mäterfamilias , filiusfamilias.

2) -ä-i in luirflid; ober nad;geal;mt feierlid;em ©tile nod; f^äter gcbräud;Ud^

in i^emininftämmen , unb in älterer 32it and) in gried;iid;en (Sigcnuamen

crfd^eineub: magnäi, auläi, Callicläi. 5tuß üi eutivicfette fid; bie gcivöfmtid^c

gorm -ai, ae.

2*



20

9t lim. 3. Ofm (5V'nitii> <p(iir ift Hc .qcu^öhnlii^c, bciii ^>roiioincii cntiiom^

iiicuc, (Snbiuiij -rüm (lll•j^^viilu]l. -sum) 2)viiiclH'n t;at firi; bie cinfad;cvc (Siibunn

-nm (alt - öm nii^ äöm) cvl;altcu in ciiiiijcu iivf).n-ilnj3l. gvicd;if d)cn 3)?a(j^

II. ^M ii 11 j t c ft i 111 111 11 11 1] c 11, dracliiimm
, fcl)v fcUeii , aiupliorum , nur mit bem

Bufafe Juo milia ii. f. f., bnijcjicii i*cijclvcd;t aiupliorärum septenuni (f. sei)tena-

rum); in i'^vicrfüjcficn iiiib bavba vi frf^cii SlnUfcrnaiiicii ivic Mctropoliluin ((jctcrctli-

tifc^) ; nur bid)tcvifd) nnb fpätcv V^i-^l^^ifcl^ i" ben flvicd;. ^^atvcu^)mi!a au\ -des,

da: Aoneadiim. iiub in ben 3»jiinnncnfctjunj5en mit -geua, -cöla: Troiugeimm,

caelicolimi.

31 nm. 4. 3m !©atii>uö unb ^IblatiDiiö ^luv. finbct fid; bic ältere

govm ä-bus ftvitt IS, ivcnn ber 3iif^"^ii^*-'J^^>'i"^l ^^'v 9iebe unb bie

bcftinnutc Jovincl eine untcv]'d)cibcnbe ^ilbiuiß tDÜnfd;bar mad;cu:

filiäbus neben tiliis, dels deäbusque, libertis libertäbusque.

§.39. ®e|d;Ied;t. ^ie äftämme finb feminina. (So finb aber

tu biefe T)ecUnation and; nvfvvünc^Ud; anbevö gebilbete äRa^cuünftämme

geraten, une scriba ^d/reiber n.
f. f.

(einige ^erfonennamen finb

communia, \m iucola. Incerta finb: däma !Damt;irfd;, talpa

9)ianlnmrf.

§. 40. Bweitc ^ccllnation.

(Stämme auf -ö, baö fid^ oft in u \)ern?anbelt:

Masculinum unb Femininum.

Singularis. Pluralis.

K lupu-s ber Sßolf.

G. lupF be§ SBoIfe^.

D. lupö bem Sßclfe.

Ac. lupu-^)i ben SBolf.

V. lupp: Soif.

Ah. lupö üon bem ^olfe.

lup^ bie mi\e.
lupö-rwm ber SÖ3öIfe.

lupfs ben 33?i5(fen.

lupös bie Slöölfe.

lupf Sölfe.

lupfs t)on ben Slöölfen.

N e u t r u m.

Sing. Plur.

N. bellu-w ber ^ieg n. f. f.

G. belli

bell« bie Kriege n. f. f.

bellö -n«m
D. beUö bellfs

Ac. bellu -7)1 bella

V. bellu-w beM
Ah. bellö. bellfs.

51 nm. 1. ^er (Stammanölaut , nrf^ritnglid; ä, ift biö gegen ba^

fed^öte 3a^rl;unbert $Rom^ i)orr;errfd;enb ö, Don ba an u, auger nad;

V unb u, n)o fid^ ö bi^ inö erfte 3ar;rl;nnbert nad^ ^r;r. erhalten l;at.

51 nm. 2. 1)te ^Jlentra btefer !l)eclination f;aben int 9^ominatii?,

^ocatiü unb 5IccufatiD (Sing, in Uebereinftimmnng mit ben toerh)anbten

S^rad)en ein gle^ionöjeic^en, nnb i'max -m.



21

2(nm. 3. T)k 8itbftantit?ftämme auf -iö btlben bi^ über btc

9J2ittc bcö erftcn 3af;r^unbertö n. iSi)x. ben (^ciicttmi^ @ing. tjonuiegeitb

auf i: Vergili neben Vergilii.

Hnm. 4. S)et: 33oc at. (Sing, ber Setter auf -us ift o^nc

g(ej:ion unb fcl;a^äd^t ftamm^aftcö -ö in -ö. ^ber bie (Eigennamen

auf -lus unb -jus unb bie Sörtev filius unb gSnius famntt meus
(alt mlus) btlben ben 33ocat. auf -i ftatt -le: Vergili, Pompei, fill,

geni, mi. Döus bleibt im 33ocatit).

'änm. 5. T)er @enetit)u6 auf -um, alt. -öm, ift Befonberö

erhalten in 5(uöbrücfen, n^elc^e auf ®efd;äftöüer!er;r, amtliche
«SteUungen, gamiUenDer^ältniffe u.

f. f. ge^en: nummum
ber (Seftertien, möclium, digitum (t)on digitus ber ginger alö äJ^ap),

decemvirum , centüria fabrum , liberum , deum ; bid;terifd; befcuber^

in 33iJ(fernamen : Argivum.

21 um. 6. 3u pilumnoe poploe, Fesceninoe, öloes (b. i. illis) finb unö

nod) alte ^^oxmtn beg genet. singiü. , be§ nom. plur. unb beö dat., abl. plur.

evl^alteu.

21 um. 7. STuf Sufd^rifteu beö 6ten unb 7tcu 3a^r^uubertg , bei ^ianim

uub [ouft öeretuselt, jcigt \iä} im D^omiu. ^^tur. bie @ubuug -es, -eis, is:

Vireis = viri , Öcülis = oculi u. f. f., befonber^ iu beu ^^ronomiualftämmeu

:

Ins = hi. 2)ie[e @nbung ift m^ 2tuaIogie beö SfZomtu. ^Uiv. bei- Iftämme

gebilbet.

21 um. 8, ästete Stämme, n^dc^e üor bem ©tammauölaut -o eiu -r

f;aben, UJevfen iu Uebereiuftimmuug mit beu übcigeu itaü[rf;eu2)tak!teu -ös (-us),

-e ab uub fc^iebeu, treuu bem -r uumittetbar (Sou[cuauteu bor(;erge^eu , \m'>)lo'

miuatiüuö uub ^ocatiüuö ciueu ^ilföi^ofal -e eiu; söcer, soceri; puer, pueri;

vir, viri; levir, leviri; aper, apri u.a.; aber erus (lierus), numerus, ümerus

(richtiger als humerus) , iitcrus. 2(e^uti(^e« bei beu 2Ibjcctit^ftämmcu fiebe imteu.

51 um. 9. Döus fann burd^ bie ganje T)eclin. ö behalten; aber

neben dßi, dgis !ommen di, dis unb dii, diis tjor.

§.41. ®efd^(ed^t. ^Die (Stämme auf -ö finb torimegenb, tDie

in ben tjertuanbten S^rac^en, männnd;eö ®e|d;Ied;teö ober unge-
fd;(ed;tig. ^lu^er ben §.35 beftimmten ^(u^namen finb ^ier M
geminina ju nennen:

alvus Unterleib, humus (Jrbboben,

cölus (Spinnroden, vannus SÖJanne.

^aju fommen eine 5ln;^al;t griec^ifc^er Wörter, U)eld;e erft in fpäterer

3eit ^erübergenommen finb : ätömus, dialectus, diphthongus, mi^thö-

dus, paragräpbus, periödus.

Neutra auf -us, b. ^. mit ftammr;aftem , aber in ben casibus

obliquis gefd)U)unbenem -s finb bie Singulare virus (^ift uub volgus

(vulgus) ^olf^maffe (biefeö fetten mascuL), ferner ba^ gried;ifd;c

pelagus 9}?eer.
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§. 42. Ouui; t^cv ^tücitoii uiib cvftcn ^oclinatioit tivvbeii bie

^ItjcctiiM auf -US (-er), -a, -um vibAiniHiubclt.

^. 40. ^Tritte X^crlinaHüit.

3ic uuifatu bic ^tänuuc viuf -i, i\m ciufilbic^c auf -u, uub bic

ceuiouautifd; auv^laulcubcu.

9)cvt cmerfuiijicn: 1) 2)er @tamm crfd^ciiit aii^ tu bcii casibus

obliquis \}'dn^c\ nid;t jjaiij vciii. 3m 9?cniiii. (Siiivj. , kh1c()cv in beii (jc)(l;led;tigen

älHntevn mit -s ju biltcii >vävc, fmb in ^-oljje ber tat. ?Iu«Iaut«i]cfc^e mancherlei

3>crä'iibcnin.qcu \>im- [id; ijcßaiijjcn. 9iad; bicfcu femieu Is, ur|^rüuglid;e rs,

iis; t^, ds, SS im Vatcinil'd;cu uid;t auslauten, fonbcvu eö fällt in bcn erftern s

(sol, päter, tlämen), fcitner n (sanguis), in ben k^tevn eines ber bnrd^ ^jft^

niitaticn cutflanbcncn ss: eques, laus, mäs, pulvis, vis. (Sine äJJebia g, b

nnifj t^cv s jnr 2:enme, alfo g-s ju x, bs ju ps trerben; Icl^tereö tintb jeboc^

nicift cU;mc(pöifd; bs ge[(i^viehm.

2) (So fd;eincn ticie ®tämme ccnfcnantifd; auszulauten, tDeW;e [id; tl^eilö

burd; äUere uoc^ bauekn ftcl;enbe gcrmen, tl)cils buvd; ben ©enit. ^.piur. atö

cntlvebcr urj^vilnglid; toDfaIi[d;e ober frill; i)ctati|d} gelüorbeue auStvei[eu, uub

einige ivenigc urfprünolid; cünfcuautifd; au^tautcnbe f;a6eu im 9Jom. @ing. i an*

genommen, — eo ift ber ©tamm öon mors nid)t mort, [onberu morti, Don

urbs nic^t urb, [onberu einft urbes, bann urbi; toon juvenis uicf)t juveiii, fon*

bern juven, üou cänis uid^t cäni, fouberu can.

§. 44. A. eoujonantcnftftmme.

a) 5luf 9^afale fd)Ue^enbe:

(c) auf m nur hiem-s f. Sinter.

ß) auf n. ^d)x jatilreic^. 2)te meifteu äJJaScuIina unb ade f^emiuina

trerfeu im 9'Zomin. @iug. nad> 3luaIogie beg ®eut|d;en, aber im (Segenfa^e gegen

ba« (Srie^if^e s ber (Subung fammt bem ftamm^often n ab unb berfürjen att*

mäf)U(^ baS nun auSlautenbe -o. (sanguTs, sanguinis, m., pollis, pollinis, c,

bebauen -s
;
pecten, m., lien, m., Anien, m., ren, m., flämen, m., behalten -n),

3)en 9^eutren hJte carnien mu^ -n bleiben. 2)er bem -n borausgebenbe SSo!a(

tfl gefteigerteS -o nteiftenS in ben masculinis: leö (leönis), ligo (ligonis),

pügio (pugionis), scipio (scipionis), sermo (sermonis), äquilo (aquilonis),

centürio (centurionis) , in ben femininis auf -Ion, -tion: legio (legiönis),

öpinio (opinionis) , ratio (rationis) ; ober berfetbe ift in offener @ilbe in ben

casibus obliquis aßmäblic^ f(^n)a(^eS i geirorbeneS o, n)ie in ben einfach abgc*

leiteten masculinis cardo (cardinis), margo (marginis) , ordo (ordinis), turbo

(turbinis) unb homo (hominis) , in ben femininis auf - dön , - gön : libido (libi-

dinis), origo (originis), virgo (virginis), in ben me^rfad; abgeleiteten auf

-tüdon: consuetüdo (-tudinis) für consuetitudo u. 5t. 3)ie DIcutra unb bie

fc^on angeführten 9}Ja6cnt. mit im 9^omin. @ing. beibehaltenem -u l^aben baöor

in gefc^Ioffener «Silbe e, tu ben cass. obl. -i. caro (carön) f. ftl5^t ben 5Bofat

in ben cass. obl. aus : carnis u. f. f.

I

I
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§. 45. ^efc^led^t ber ^Stämme auf -n.

2)cm £)6igcn ift nuv beiäufugeii, ba§ bou @u6fiantii)cu auf -iön blo^ bic

(Soncrcta Syjaöcutina fmb.

§. 46. b) Stämme auf -r unb -1.

a) ©tämrne auf -r. 3)er SSotal bor r ift iu beu 3J?agcutiuiö auf -tor

bur^u^eg -o-, tt)eld;e8 atlmäMid^ bor au^Iauteubem -r berfürjt trivb. 5((ö

-ä erfd)ctut er iu bem 9^cutr. jiibär, atö Ö tu beu Sf^eutriö a3quor, ador uub

marmor, atS ü in beu rebu^licierteu furfür, m., uub tiirtür, m., tu voltür, m.,

in bem ^lur. lemüres, m. , fulgür, n. ; al6 -i in bem felteuen assir, n., 53tut,

alö e (im ^^iomin. alt -e) iu ben «Stämmen auf -ter: fräter, mäter, päter,

accipiter, ra., in mülier, papäver, m. n., passer, m., anser, m., u. a. , atS e

in bem contra(;ierteu ver für veser, n. — 3u ben cass. obl. ber Stämme auf

-ter fällt c au3: pätris u. f. f., iu ber alten 3$ol{«f^rac^e fann e8 au6) im

9^om. ©iug. fc^ibä^er lauten.

ß) «Stämme auf -1: consul, exul, söl, vigil, pügil.

§. 47. ^efd^Ied^t ber -r unb -Iftämme.

Masculina: Neutra:

auf -ur, -tur: S)ie übrigen Sörter auf ür (öris)

furfur ^leie, uub Ör (öris): femur 06?rfcl|eu!ct,

turtur ^Turteltaube, mit bo:|):^5elten cass. obliq. femoris u.

vultur (Seier. feminis, unb auf er, eris:

auf -er, -eris nur: cädäver :Oei(i>nam,

ag-ger 2)amm, über (Suter,

asser «Stange, verber «S(i^lag;

carcer Werter, _ . ^, .w r ^

läter Biegelftein,
^«««^^ "»^ ©etbad^guamen auf -er:

unb bie grie^ifdjeu äcer 2ll;orn,

äer Suft, aether ^etl^er, iter (gen. itineris) ^eife,

gen. äeris, aetheris. spinter (gried;.) ^rmbanb.

^te (Stämme auf -1 fiub männttd^ unb üJnncn al^ ^crfonen^

Bejetc^nungen commimia fein: säl «Satj ift feiten neutr.

§. 48. c) Stämme auf bie 3ar;nlautc -t, -d.

änäs (anätis, veralteter 9^om. ^lur. anites) f., interpres (interpretis),

hospes (hospitis), abies (abietis), paries (parietis), m., caput (capitis), n.,

sacerdüs (sacerdötis), c, väs (vädis), pes (pedis), m., läpis (läpidis), m., lieres

(hercdis), raerces (mercedis), f., custös (custödis) c, pecüs (pecüdis), f.,

pälüs (palüdis), f.

(So ^ält fc^tüer bie ju reinen 3)eutalftämmen geworbenen «Stämme bon

folc^en mit urfprünglid;eni uub oft nad^tvirfeubem -i ju trennen. 2)ic gefd;tcc^=

tigen 2)entalftämme affimilieren im ^omin. Sing, ben Bal;nlaut bem -s ber
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'JuMniiiativciituuj] uub vcvciiifad^cu bann ss ju s, in ciiifilbißcn imb bei i>cvauö^

i]ebciitcni i mit (Siia^^tcl^iuiiijj: pös, pariös. Caput frf^iväd^t in beii cass. obl.

\(u\ u in i. '2)ic etäninic mit T (uriVvüncjl. a) nnb [eld;c mit nvf^vihijjt. i l>üv t

iH'ibvcitcvn bicfciJ im ^Icm ^uu;^. in -e: ]>edcs , milcs, älos, cönios. ^cv

Oicntvalflamm niolt i]cl;t in mell üIht, irctcteö im ^JJom. 6ing. mcl ivivb.

cord, n. ivivft im ')lcn\. '3inji|. fein d al>: cor (cordis).

§. 40. 2)iaSculina fmb nnv folßcnbc mit tnrjcm Isofak toor'bcm tl^ema=

tijc^cnßa^nlant: pos, lapis nnb attc anf -es, itis, and) paries, anßcr mcrges

Ö\ubc. 2)ic iiHij]cn anfjev bcn genannten 5^eutra caput, mel nnb cor fiiib

(Feminina.

§. 50. d) (Stämme auf -s.

6ic t>cra\inbeln im 3nlante jivifd^en jivei SSofalen -s in -r: mos, möris,

onus, Öncris. 3u bcn mel)rf itbijjen SJ^a^cnliniö auf -ös iuirb attmätyüd)

anc^ im '^Inölantc bc3 ^lom. «Sing, -s, nac^ treldjcm baö 9'iominatiüjcid;eu

gefd;tvunbcn ift, jn -r: flös, akr bonos, f)}äter honör , ebenfo arbös (mit (Srfa^*

bcl;nnng) f^^äter arbör. 2(n§erbem bleibt im 9?om. ®. -s in cinis, cineris, m.,

vömis, vöraeris (neben vomer), m. , cüciimis, cucümeris, m., Ceres, Cereris,

Venus, Veneris, lepüs, lepöris m., tell.üs, tellüris f. 2)ie ungefd^kd^tigeu auf

-US, -ör-is ober er-is bel;attcn außer robur (röbustus) im ?(uglaute ftamm-

bafte« -s. Xa^ -'ö- i^erfiirjt fic^ athnäblic^ 'oox au«Iantenbem -r; bon ben

fnrjen 33cfaten i:ereinigen fid; mit bcm (Sf^arafter üon r am leic^teften ö unb e.

-US lautete einft im ^Icm. (Sing, -os: Öpös, Venös.

6inc große 5Inja^I Feminina auf -es (91. Sing, -es) l^aben ba6 ftamm=

f)afte -s in ben cass. obl. ganj aufgegeben unb finb meift in bie -i 2)ecUnation

übergetreten, irelc^e äutüeilen fd;on in ben 9^om. gebrungen ift: clädes, sedes,

Mes unb ftdis Saite; cinßerbem baö Commune vätes 2)id>ter, ^in, Setier, *in,

unb baö3)2a§c. verres, is ober. 9)hnc^e finb im 9^om. Sing. attmä^Iic^ öerfilr^t

tt^orben: merces, mercis, merx, plebes, plebis, plebs. ©er 9kutratftamm

farr (92om. Sing, fär) I;at au8 rs afftmiüerteö rr.

§. 51. 3ufafe Über ba^ ^efc^tec^t.

^f^eutra finb and; bie einfilbigen:

fäs (göttl.) 9fled;t, nefäs grebet. crüs, crüris (Sc^enfet.

väs, väsis ®efäfj. jus, juris 1. ^yiec^t; 2. 53rül^c.

aes, aeris (für ajes) ßrj. rüs, rüris ^anb.

öS, öris 2JJunb. tüs, türis SSei^rauc^.

SJ^eift üegen l^ier Dotiere formen auf -os, -üs ju ©runbe.

§. 52. e) (Stämme auf (Gutturale: -c, -g.

düx (dücis), auspex (ausjücis), judex (jüdicis), caudex (caudicis), älec,

n., unb älex, c, (älecis) f^ifc^tate
,
jünix junicis, vöx (vöcis), remex (remigis),

lex (legis), rex (regis). 3m 9^om. «Sing, toerbtnbet fic^ c, g mit s in ben

gefc^lec^tigen ju -x: dux, remex. (Sin i feuft [ic^ ijor x oft in e: judex, aber

calix -icis, fornix -icis, pix, picis, nix, nivis
f.

nigvis.
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§. 53. 3u[a^ üBcr baö ®efd^terf;t.

^emiuhta finb alte eiiifübtgcii b. ^. ats uiiafc^eleitet erfd;eiiieufccu außer

grex, gregis, m., feiten fem., uiib bem jufammengefel^ten trädux , tradücis, lu.,

SSiciugcfeu!. 2)ic auf -ex, -icis unb auf -ix, -icis fiub meift masculina,

coramunia cortex ^JJiube, imbrex ^o^ljtcget, obex flieget, silex Äiefelftein,

värix Äranipfaber, felteu feminina frütex @trau(^, lätex baö 9^afj, f;äufigev

fem. forfex 3ange. Feminina finb fornäx Ofen unb bie Wörter auf - ix

;

commune celöx 3a(i;t.

§. 54. f) gabtalftämme: -p, -b, -v.

daps (däpis) f., princeps (principis), auceps (aucüpis) , cselebs (caelibis).

2)a8 -i ber Stämme auf -p unb -b [enft fi(^ im ^lom. ®ing. in e, ebeufo baS

ältere -ü toon aucup. 2)ie feminina auf ps, bs, \vk stirps, urbs, plebs fiub

feine ^abialftämme
,
fouberu öerfürjte -s flamme (§. 50). ©tämmc auf -v finb

bös (bovis) , c. , unb fei (fellis) für feil , felv , n.

§. 55. B. SJofallfrf) au^lttutcnDc ^tftmmc.

a) (Stämme auf -i.

<©tämme auf -i, meldje biefeS im ^om. ®ing. aufmeifen
,

finb reid^tie^

erl^alten, feien fie nun fd;eint)ar einfacf; mit -i abgeleitet ober alte söilbungen auf

-ti, -ni, -vi u. f. f. : fiistis, vectis, crinis, eivis; aber 6efonber§ :|)artici^ien='

artige ^Übungen auf -nti, mons (monti-um), fons (fonti-um), frons, f.,

(fronti-um), bann 53Ubungen auf -di, -ndi, laus (laudi-um neben laudum),

fraus(fraudi-um), glans, f., (glandi-um), frons. f., (frondi-um), bief^eminin^

bilbungen auf -ti, n?ic mors (morti-um), ars (arti-um) u. a., bie ©tämme
auf -ri, -tri n?ie imber (imbri-um), Unter (lintri - um), uter (utri-um), venter

(ventri-um), bie 33ilbungen auf äti, iti (n)ie Arpinäs (Arpinati - um)
, Quirls

(Quiriti - um) , auf -täti Xük civitas (civitati-um neben civitatum), auf -tüti

tDie virtüs (virtüti-um neben virtütum) ftoßen i im yiom. «Sing, in ber ctaffi:=

ft^en @^ra(^e ou§. (Sin übrig bleibenber 3ö^nlaut n^irb mit ber 9^ominatib=

enbung ju -s: laus, fraus, dös, civitäs u. f. f.
2)ie @tämmc auf -ri lauten

im D'Zom. in -er au3: imber, m., Unter, c., uter, m., venter, m. 3)er @tamm
assi „%^" bilbet ben 9?ominatit) äs, ber «Stamm ossi f. für osti Änoci^en os.

2)ie ^ientralftämmc auf -i öern)anbetn baffelbe auötautenb in -e: märe, lacte

alt
f.

lac; in ben 55iibungeu auf -äli, -äri aber (calcar, calcäri-um, animal,

animäli-um) unb genjö^nürf) in lacte fällt im ^omin. Sing, i (e), in let3term

fammt t ab.

§56. ®efd;Ied;t ber Iftämmc 3)ic im ^fJomin. Sing, auf is aus*

gcf;enben Stämme finb feminina auger folgenbeu masculina:

axis 5Ije. fascis S3ünbel.

biiris Ärummbol5 (am ^f(uge). follis ^(afebalg.

caulis Stengel. fustis ^nittct.

collis §ügct. mensis aJionat.

ensis Sd;wcrt. mügilis ein ajJeerfifc^.
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orbis iiiciö. jDie mciftcii auf -uis:

piscis ^-iid;. amnis ©tveiii.

postis X>\c^ci\. eriins Apaav.

torris In-cimciibeS <3djcit. fm^is @tvict.

unguis iltaitc, ^Jhi|]et. jgnis ^cucv.

voctis .^cbeKium. piy^iy 53vot.

vermis ^Burm.

Tk i2^täninic auf -ri. aufjer Unter, mcift fcniininuni ; bauu bic pluralia

tantuni: antos. antiiun 5Hci(ion , casscs , cassium ^ii.O^^sl^^^"; »iiines, maniura

(Seelen (bcv Xcbtcn); ebcufo ift masc. baö im 'Jieniiu. i^erfüvjte äs, assis,

ein 513.

2)?e^reve auf -is ftub communia:

callis (5""Ü[icijl, torquis (ncl)cn torques), Äctte,

cänälis ^^iaual,

corbis ^oxl^
""^ ^'^^ "'^^^ ""^ ^^ "^hiut 'oox*

clüiiis mti !onimeubeu:

ftnis (Sube, sentes 2)ornen,

retis (ueBen rcte, n.) 5?etJ, töles Äro^f,

scrobis @rube, vepres 2)oruen.

Neutra ftnb bie Stämme auf äri {yiom. -ar) unb all (9fZom. -äl), uub

lacte, j]ctvöf;nl. lac, nebft einigen anberu auf -i, bie im ^^iomiu. auf -e auö=

lauten, ane märe, rete; eI)cnfo ös für osse Äuoc^en.

@igentli(^ ^Ibjectiüa finb bem ju ergänjenben @ubjlantitjum tiac^ männUci^:

annalis (über) 3ai^vl6u(^.

iügälis (equus) pl. iugales: (Sef^jann.

molaris (lapis ober dens) 9}^üt)Ifteiu , ^Sadcnja'^ju.

nätälis (dies) ©eburtstag.

piigilläres (Codices) @d;reibtafeln.

Femin. ifl növälis (terra) ^tnbxu^.

2)ie @ubftantit)a auf -nti (nom. -ns) finb mascul. außer (fem.) gens

@tamm, mens ®eift uub geU)i)^ulid; lens Siufe unb frons (Stirue.

Feminina finb bie «Stämme auf -ti (^f^om. -s) mit ijor^ergefjeubem r, auf

-täti (9iom. -tas) unb -tüti (9^om. -tüs): ars, veritäs, virtüs.

eigentlich ^artici^Jta, finb beu ju ergänjeubeu @uB[tautiüeu na^ ;männ^

\iä}: oriens (sol) Often; occidens (sol) SBeften.

torrens (amnis) SalbBad^, confluens (fluvius) Bwffltt^tn^nftuß.

säliens, pl. salientes, (fons , fontes) (Springbrunnen.

äJJcift femininum ift continens (terra) ^^efttanb.

Feminina finb bie (Stämme auf -di: frons !i?aul6, glans (Si(f|et, fraus

^Betrug, laus ioh.

§. 57. b) (Stämme auf -ü.

??ur 3trei 2^i()iernamen , tvetc^e communia finb:

grü-s .tranid^, su-s (S(^tt>ein.
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3ufammcnfteUuu(j Der öef(^(ed)törcaettt für 2)ccllnation III.

1. X)k Concreta auf -io fiiib m.

^le Abstracta auf -io finb f.

X)ie auf -do -dinis unb -go -ginis finb f.

!Die übrigen auf -o önis unb -o -Inis neBft ordo, cardo,

margo finb m.

2. !Die auf -äs -ätis, -es -etis, -is -itis, -ös -ötis, -üs -ütis

unb -üdis finb f.

3. ^ie Parisyllaba auf -es finb f.

4. T)k Parisyllaba auf -is finb f.

^D^ännüc^ aber bie auf -nis

unb axis, caulis, coUis, ensis,

fascis, foUis, fustis, mensis,

orbis, piscis, postis, sentis,

torris, unguis, vectis, vermis.

5. ^ie auf -IS -idis finb f. außer läpis, lapidis m. ber (Stein.

6. ^ie auf -IS -eris unb -is -inis finb m.
7. ^ie auf -es -itis finb m. auger merges mergitis f. bie ^arbc.

8. ^ie auf s mit üor^erge^^enbem (^onfonanten finb f. auger dens,

fons, mons unb pons, biefe m.
9. !l)ie auf X finb f. auger calix, fornix, grex unb benen auf

-ex-icis. (Ueber ^eitereö i?gl. §. 53.)

10. ^k auf -öS -öris, -ör -öris, -er -ris finb m.
11. 9leutra finb bie auf -^r -eris, -ör -öris,

-ür -ttris unb -öris,

-US -eris unb -öris.

-üs -üris monosyllaba,

-äl -älis, -är -äris,

-g -is unb en -inis.

SBeibüc^ arbor iöaum allein,

männüd; later 3tegelftein,

carcer tofer, agger ^amm,
furfur tteie, pecten ^amm.

12. B^^^Jtg monosyllaba, 5 m., 5 f., 10 n.

5 m. äs assis, ren renis, säl sälis, söl sölis unb müs;
5 f. fraus fraudis , laus laudis

,
grüs gruis , süs suis unb vis

;

10 n. aes seris, ös öris, ös ossis, fär farris unb fei,

väs väsis, ver veris, cor cordis, läc lactis unb möl.

5lnm. 1. 9^id;t inbegriffen in obigen D^Jegeln finb bie SJ^aöcntina

pes pgdis gug (aber compödes gugfeffeln tft f.) unb paries pariStis

Sßanb, bie gemintna änäs anätis ^nte, sgges sögetis (Saat, tögös
teggtis ^ede unb pöcus pecudis ein ^tM 33ie^; enblicb baö ^leutrum
Caput capitis §aupt.

21 um. 2. T)ie fd;einbar ungefd^Icd;tigen ^r;ternamen , tDie lepus

lepöris §afe finb m.
2(nm. 3. ^te auö bem (.%ied;ifd;en entlehnten, \m äer, setlier,

behalten i^r urf^rüngUd;eö (^efd;Ied;t bei.
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§. 58. ^^araDIflmntn bcr brlttcu X^crllmUlou.

A. Masculiiia uiib Feminina.
Singularis. Pluralis.

N. leö ^.^ötoe. leon-(^s bie Stoen.

G. leön-/s bci3 "i'^wn. leön - um
D. leön - 1 loön-l-hUs
Ac. leön-^;/i leön - CS

AK leön-cT. leön - 1 - hus.

N. ^mx ber 33atcr. pütr-cs bie %\icx.

Cr. piUr-rs pätr - tim

B. pätr-r ^titv-i-hus

Ac. ^X\ix-em pätr -es.

Ah. pätr-6\ pätr-l-&ws

I^. rgx bev ^öntg. reg -es bie Könige.

6r. reg - is reg - U7n

D. reg-* reg - 1 - hüs

^c. reg-m reg - es

Ah. VQg-e. reg - 1 - hus.

N. mhes bte 3ßolfe. nübes bie Wolfen.

G. nübrs nubi-t«m

D. nübr nübi-&ws

^c. nübewj nübes

^6. nübe. nübi - hus.

N. civl-s ber iöürget. cives bie :33ürger.

6?. ciYis civi -um
D. ci^* elvi - hüs

^c. civewi clves

Ab. cive. elvi - hus.

iV. ars bie tunft. artes bie fünfte.

G. artTs arti - um
D. art* SiYti-hus

Ac. arte'w artes

^2?. arte. arti - hus.

B. Neutra.
N. Carmen , baö (^ebid^t. carmin-a bie ^ebid^te

G, carmln-is carmin-ww*

D. carmln-* carmin -l-hus
Ac. Carmen carmin - ä
Ah. carmln-e. carmin - 1 - hus.

N. corpus bet Mh. corpör -a bie ßeikr.

G. corpör-is corpör -t«m

D. corpör

-

1 corpör -i-6its

Ac. corpus corpör -a
Ah. corpör-^. corpör -i-6^ts.
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Singularis. Pluralis.

N. märg baö DJ^eer. märi-a bic äl^eere.

G. mäm mävi-um
D. mär

7

märi - hüs

Äc. märe märi-a
Ab. mär*. märi-^ils.

N, animäl baö (^efd^öpf. animäli-a bie ®e|d;5^fe.

(r. animälis animäli - um
D. animälf animäli - hus

Äc. animäl animäli -a
Äh. animäl*. animäli -btts.

^cmcrfunöctt juv Drittelt ^cclination.

§. 59. 3m 5](ccufatii)u6 ©tnguL ^at fid; -i-m erhalten:

a) 1) immer in folgcnben einzelnen (SuBftantit)en auf -i-s:

ämussis $Rtd;tfd^nuv, (ad amussim nad; ber 9^td;t[c^nuv),

büris ^umm^olj, cucumis (Acc. cucumim) ^üvbi^,

rävis §eifer!eit, sitis ^urft,

tussis §uften, vis ^etpatt,

unb im f^äter nur abi?erBta(cn partim.

2) meiften^, med^fetnb mit e-m, in

fgbris gteBer, restis (Strid,

pelvis ^eden, secüris iÖeil,

puppis @dj)iff^:^tnterBorb^ turris ^T^urm.

3) feiten, i^ed^felnb mit -e-m, in

clavis (Sd^Iüffel, navis (Sd;iff, sementis (Saat.

b) in fold^en auö bem ®ried)ifd^en aufgenommenen 9^omtnibuö,

tDelc^c ^J^^t ben^2tccuf. auf -iv, ober auf -iSa unb -iv bilben, kfon==

berö in £)rtö^ unb gluJnamen^eSenfo in barBarifdjjen unb lateinifd^en

glugnamen auf -is: ibi-m, Isim, Phälärim, Ngäpölim, Albim
(5lbe, Tibgrim etc.

§. 60. 3m mtat. (Sing. r;a6en -i ftatt 6 M;alten: a) bie (5u6^

ftantiüftämme auf -is, tücld;e im 2lccuf. (Sing, im I^aben, (resti ift

jn)eifeU;aft). ^lugerbem erfd;eint nävi (;äufiger alö nävim, ferner

bipenni ijon bipennis jtDeijd^netbige %^t) befonber^ in beftimmten

gormein igni tjon ignis; unb i jeigen nid;t feiten:

amnis (Strom, cänälis ^anal,

ävis Sßogel, clvis S3ürger,

axis 5I^e, fustis *^rügel,

bilis ®aüe, imber ^la^regen u. a.

b) ^iDie ^'^eutralftämme auf l (ß), äl für -äle, -är für -äre.

aufgenommen finb retö mit bem ^JJelje (oom ^3iom. retis) ; bic «Stäbte^

namen auf -ß: Caerö, Praenestö, unb auf -ar: iubärö (^on iubar
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VidUv^Iaiij bc^3 '93iin\-\cn[tornö), bacc^rc^ (i>oii baccar, ein ^x\cd). '']>flvinjcn^

iiamo), iieetari? (^i^oii nectiiv, v^vicd). (^'•bttcvtvaiif).

c) Ihmi andern ^iibftaiitii^ftämmon auf -l fiubct fid; in bcv

clcifiifitcn (SpvcidH^ bio 5lMatimibnnv-\ -i fdtcn, 5.^. sorti neben sortö

0. :i^iom. sors, ^t. sorti l^coö,

d) rio nioifton xHbiectiim auf is k(;altcu 1 aud; ti>enn fie fuB^

ftautiinjd) c^ebvaud)! fiub, fo bic 'JJiouat^uameu auf -er, -is: Novem-
ber, Aprilis, bann aequalis ^)lUcv%nu>ffc , familiaris gvennb, affiuis

!i>cv|d^ni\icjevtcv, coutubernalis ^^'^tgoucffe, aiinrilis 3at;rbucf; 2c., aber

meift aniilö i:on a3dilis, volucrö i^cu volucris !:^ogel; e t;evTfc(;t in

ben c\U$ (iiv^cuuauteu geBraud)ten : Civilis 5IMat. Civile; Juvenälis

5lbt. Juveiirüe u. f. f.
; iuuuer juveue l^on juvenis Oünc^ling.

e) 'A)ic '^IbiectiDftämme auf -nti, -r-ti, -ri-ti (;aBen im fub^

ftantii>iid;cu C^ebvaud; jum ^I;ei( üorI;evrfd;cnb ß , fo iunocens Unfd;u^

bieder, sapiens iBcifer, consors 2;i;eiinel;mci% Arpinäs Slrpinate, aud;

supplex ®d;u^f(el;cnbcv.

21 um. ^on bicfen ^blattüen finb au^pfd;eibcn bie urfpvünölid;en

^^^ccatit^e auf - 1 : orbi auf bem (Srbfreife ,
ruri auf bem Sanbe , Lace-

daemoni p Sacebämon, Tiburl ju Zxhnx 2c.

§. 61. 3m ülom. unb 5J(ccuf. ^lur. ^eutr. behalten i:

a) !Die ^^teutra bei* (Subftantiüe mit uvf^rünglid; au^Iautenbem i

(bie 9teutra auf -ö, -äl, -är).

b) X)ie ^3teutta ber meiften Slbiecttta unb $artict|3ia btefer ^DecUnation.

§. G2. 3m (§>erteti\)uö Wx. behalten i:

a) !Dte ^Dleutva auf -e, -äl, -är.

b) !Die ^arif^üaba auf -es u. -is (im 9^om. @ing.) aufgenommen:

cänis §unb, vätes ^t^tx,

iriv6nis Jüngling, mensis SO^onat,

sedes ^i^, feltener äpis :S3iene.

21 nm. (Sbenfo ^aben ium bie urf^vünglic^en -iftämme: imber,

Unter, uter, venter, Sequester (TOttelö^erfon bei :33eftec?^ungen),

lusuber (23ol!^name). !l)agegen l^aben, i^o fie entfc^ieben ^SubftantiDa

finb , baö i au^geftojen : celer in tribunus cßlerum , compar ^ame^

rab unb i)or:^errfd;enb volucris 35ogeI.

c) !©ie urf^rüuglic^en -tiftämme:

1) ^ie (äentilia auf -äs (für -ätis) unb is (für itis): Arpinas,

Quirls; aber ni(^t ift -ium in ben männ(id;en Zunamen , toie: Aspre-

nätum, Maecenätum.

2) T)ie auf -ti (3^. (S. s) mit i?orauögeI;enbem langem ^oMe:
dös3]^itgift, lis Streit, nid^t feiten bie 2lbftracta auf -täti: clvitätium,

bereditätium
,

feltener biejenigen auf tüti: virtütium.

2tu6namen: tein iftamm ift nepös(nepötis) ©uM, unb sacer-

dös (sacerdötis) "ißriefter :^at fein t:^ematif^e^ i aufgegeben: gen. pl.

uSpötum, sacerdötum.
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3) ^ie auf ti mit borf;er9d;enbem (Sonfouanten

:

nox (noctium) l)^vid;t, ars (artium) ^unft,

dens (deutium) 3^^^^ semis(seniissium)§ä(fteemeö5l^,

äs (assium) M, ös (ossium) (Gebein,

puls (pultiuin) ^ret,

4) ^JJietftenö bte urfprüncjltd^cn ^arttcipta auf -nti(ns): parentum

uub parentium (bcr (Altern) , sapieiitum uub sapientium (ber äBeifen).

d) Oft bte Stämme auf -di:

frons (frondium) 3^^^3r f^'^^s (fraudium) 33etrug, laus

(laudium) l^obfpruc^; felteu pälüs (paludium) (Sum|)f, iörud;, compes
(compgdium) guj^feffel, aber pes (p6dum) gu^.

e) 3^ie ctnfilbigeu auf -x mit Dort;ergef;enbcm (ioujouauteu ober

^ip^tf;onge (eigeutlid; (Stämme auf es ober -l):

arx (arcium) Öurg, falx (falcium) @id;e(, merx (mercium)

3Baare, faux (fauces, faucium) (Sd)Iuub.

f) !l)ie einfilbigeu auf -ps, -bs (meift urf)3rüuglid^e ^Stämme auf - es

:

urbs (urbium) §auptftabt, stirps (stirpium) «Stamm. T)oc^

öps, öpes (öpum) SJJa^t, hiems (hiemum) Siuter.

!Die me^rfilbigeu Stämme auf -p (9^. @. -ps) toie princeps

gürft i^abeu regelmäfig -um.

g) ©ujelne Si3rter mit -ium:
glis (glirium) §afelmau^, vis (virium) traft, mäs (märium)

3D^aun, müs (mürium mUn mürum) 9)^auö, lär (lärium) |)au6gott,

nix für_nigvis (nivium) (Sc^uee, renes (renium u. renum) 9^iereu,

li§n (liönium uub lienum) Wlili^

§. 63. ^m ^ccuf. ^lur. njeifen biejeuigen Sörter, ioeld^e im
(^enit. "iptur. -ium l^aben, nebeu -es iu ber 3^^^ ^^^ (itaffüer aud;

-IS auf.

Stnin. 2)cr ^ccuf. ^lur. ber brittcu DecUnation lautete einft auf -ins,

-ens aug. "^aä) 2tna(ogie biejeS Slccuf. fiuben n)iv -es, feiten -is aud) im 9^om.

^lur. ber confonantif(^en Sl^entata. 2)er 'ähl @iug. lautete einft auf -i -ei -e

aus, ber 2)atitou§ auf ei, e unb i (ein e beg 2)atii)S ift noc^ in ber claff, ^dt

in einjetnen Formeln erl^alten in jure, aere); ber ^vononiiualgeuit. -runi brauß

iu ber SßoIfSf^rad^e einjeln auc^ in bie britte 3)edin. ein: bovcrum = boum.

gilr mensum fiuben ujir mensuum, für alitum alituum,

§. 64. Uuvcöctmftfiloc ^ccüttatlon*

Bös, bovis, c, $Hiub; ®eu. 'ipiur. böum; '3:)al 3lbl. 'ißlur. böbus uub
bübus für boubus.

sQs, SUIS c. (Sd;it)eiu. ^at. 5lbl ^lur.: süibus, sübus, siibus.

VIS traft , mit fetteuem ®eueti»uö tc. , uod; feltucrem ®atiou^ ®iug.

:

(^eu. vis, !Dat. vi; vim, vi; vires, virium u. f. f.

Jupiter auö Jöupäter, Jövipater; iu ben übrigeu Safuö: Jövis,

Jövi etc. 5lltcrt(;ümUd; aud; im 5com. Jövis.

supellex §au%Tätc (Singulare tantum), gen. supellectills ; abl.

supellectili uub supellectile , eigeutlid^ ^Ibjcctii^um.



32

ftniiir, n. v5rf>ciiM, (^en. ftm^^ris unb foniTnls ii. f. f.

jecur 11. )!d\'x, i>)c\\. jt'eöris unb jecinoris (jeclnPris, jöcinöris).

iter, 11. il^Mje , X^Vn. itiueris, aUcvt(;iimI. im 9?om. (Sing, itlner unb
i^cn. itöris.

§. 65. mnk 2)cflluatiün.

(u - ftänunc.)

T'ie ))lcntxc\ i^cvläuöcrn anffaUcnbcv ^Vifc int ^\'cm. ^(cc. 33oc.

(Sing, bcn ^tvininu^ofcil unb finb übvic\cnö in btcfen (iafnö of;nc

(Jnbuuyv

T^ic inciftcn 3cid()(cd^tigcn u-ftänimc finb masciüina; immer fcmi-

iiina finb dömus §anö, idüs (plur. tantum) '^amc ciucs^ Mcnbcr^
tac\c^, milnus §anb, portTcus ©äulcnt^ane, quinquätrüs (pl. t.) ein

iOhneriHifeft ; communia finb acus ^^label; pgnus il>ovvat.

A. Masculiua unb Feminina.
Singularis. Pluralis.

N. sensu -s bct (Sinn. sens^7s bie «Sinne.

G. sensz7s sensu - um
D. sensu -f (-ü) sensi-?^ws

Ac. sensu??^ sens^Ts

Ab. sensit. sensi-6?is.

B. Neutra.

iV^ cormT baö §orn. cornu-a bic §ötner.

6r. cornifs cornu-ww
D. cornü-i {-ü) conn-hus
Ac. corml cornu-a
Ah, cornw. corni-&MS.

§. 66. 3"fHe.
1) 3)er ®enit. ®ing. enbic^t urf^vünglic^ auf -u-os, bann 6i8 in bic '^ni

bev Slaffüer hinein auf -u-is nekn üs (oft l^ätev noc^ uus gefd^rieBen) , im

gejc^Ici^tigen Si^omen feiten , im ungefd^Ied^tigen häufiger auf - ü. S)ic ßnbnng i

= m, uis ift einjcln fel;r lange l^aften gettieBen, trie in senäti, tumulti etc.

2) 3m !Dat. unb 51H. ^^lur. ift baö ftamm^afte u in i gefd;n?äd;t

Bei allen beutlic^en 33erbalfubftantiüen ; unb überall fonft gel;! -ibus

neben -ubus :^er au^er in arcus ^ogen, acus %be(, quercus (Sid^e,

tribus Si^ttft- ^Ifo artübus u. artibus i). artüs ©liebma^en
,
genubus

u. genibus t». genu ^nie, läcubus u. lacibus D. lacus @ee, portubus

u. portibus ü. portus (Seef;afen, spöcubus u. specibus t?. specus §5Ic

tonitrubus u. tonitribus ü. tonitru !l)onner, verubus u. veribus

ö. vgru Sratf^iefe, i?on porticus (Säulenl;a((e ift zufällig nur porticibus

erhalten , unb i)on partus Geburt ift partubus bie daffifdbe gorm.

3) Dömus :^at in ber claffifd;cn (Sprad;e au§ ber j^eiten !Decl.

an§fd;(ie6lid) nur ben 5lbl. domo, dömi für ältere^ dömui ift im claf^

fifdben Satein Öocatiijuö. hieben domuum fommt domörum, neben

dömüs im 5(ccuf. ]§änfiger dömös ijor. (ügt §. 82.)

I
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§ 67. fünfte ^fcünaüott.

(e-ftämme unb einige es-ftämme.)

!^ie (SuBftantiüa biefer ^edination finb Feminina, außer dies

Zao^f merldies DJtittag (für mediidies), jebod; ift dies befonbereJ

in ber ^cbeutung S^ift ^utpeilen femin. ÜDer 3^om. (Sing, ber e-

ftänune nimmt (a6tt)eid;enb üon bcn i^ermanbten ^^jrac^ien) -s an.

Singul. Plur.

N. dies ber ^ag dies bie ^age
G. die-z beö ^ageö die-rwm ber ^age
D. die-'Z die-hus
Äc. die-m dies

Ab. die. die-hus.

§. 68. 3ufö^e.

1) 3n ben tcett auö met[ten gäifen ge:^t bem e ein i torauö,

unb bann t[t bte (Sntfte^ung i)on e au^ ä bem (Einfluß beö i pju^
jc^reiben. §äufig tüeci;feln unter fidB urf^rünglid^ere -ia unb -ieftämme:
luxuria unb luxuries Uc)3pigfeit, materia unb materies @toff, mol-
litia u. mollities 3Betd;ltc^fett u. a., unb bie gormen auf -ia finb

im (^entt. u. ^attü (Sing, unb im ^lur. i)orf;err|d^enb. Ueber^

i^aupt finb in ber fünften !Decünation ®enit. unb !Dat. '^lur. nur für

dies u. res (Sad^e gebräud^M;.

2) ^btüei^enber ^itbung, b. ^. ntd;t eftämme finb dies, fämes

junger, fides ^reue, plebesSSoI!, spes Hoffnung (eigenttid; Stämme
auf -es).

3) (^enit. u. ^at. (Sing, behalten e bei üorauöge^^enbem i, fonft

i)er!ürjen fie frü^jettig e in ß, alfo fidei, alt fidei.

4) (Sine alte (Snbung be« ®entt. ift -es (rabies, dies), unb neben -ei, -ei

fiubcn fid^ auc^ folgenbe üirjcre ^^o^'tnen : die , fäme , tide ; dii , fami , fidi ; l^äu*

fig ift befpnberg ber ®enit. plebei, plebl; 5. 33. plebiscitum S5olfgent[(f>eibung.

5) fämes unb plebes (plebs) ge^en getoö^nüc^ in bie britte ober i 3)eclin.

über, aber im %U. (Sing. I^ei^t eg in bev daffi[d^en ßfit immer fame.

^tie(!ölf(iÖc ^ecürtation.

§.69. SS r b em e r f n n g. Sir f;aben in ber ^inübernal;mc i)on gried^i*

jc^cn aSörtern (toorjügtid; (Sigennamen) ing ?ateini[rf;e 5nnäd;ft gtvei ^erioben,

bann in ber jmeiten ^^eriobe ^rofa unb ^oefie, enblid^ bie i^erfdjiebenen

Gattungen ber ^oefie ju unterfd;eiben. 3n älterer B^it tüirb aud; bem

gremben lateinifc^e ^orm gegeben, u^eld;e, einmal eingebürgert, tf)ei(n?eifc immer

geblieben ift. (Selbft noä) bie dajfifd;e ^rofa Uebt eö jn latinifieren unb baS^

fetbe ge[d;ie(;t in ben römifc^em ?eben nä{;cr ftef;enben (Gattungen ber ^oefie, ber

(Satire unb ^oetifd^en ©^jiftet. (Sried)ifd;e (S f laijennamcn nct;incn immer latei^

nifd;e gorm an, atö Achilla, Apclla u. 0., unb al^ längft für ben mi;t()ifd;en

Marsyas biefc ^orm galt, bi^B baö römifd;e ©tanbbitb [orttvä^rcnb Marsya.

<Sc^>vci3CV = ®iblcv, Vat. ©vammatit 3
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§. 70. 6T)tc ^cflimUioit,

1. Masciiliiium. 2. Femininum
Sin iCularis.

h
Singularis.

K Anchis("s

u.

Aeneas crambe ^of;!

Cr. Anchisrtr Aenear crambes
I). Anchisrto Aenertc crambae (U)

ÄC. Aucllisr>^ Aenean cvumhcn
V. Anchisö Aeneä cranibe

Äh. AiicliIsiJ Aeneä crambe

9iad) la geben He meifleii S.'^örtev mib 9Zameu auf -es, befonberS bicjentijeu

auf -tes: Olympionices , tetrarclies iMcvfüvft, anag-nöstes SBorlefer, cometes

*SilniHnfflcvu
,

pyrites ^cucrftciu , sopliistes ®o^>I;i[t (Orestes u. Thycstes jcigeu

fvü^ UcbeVi]au(j in bie III. 2)ccl.); ferner bie lvtir!li(i^en ^mtvonvmica auf -des,

n?ic Atrides, Pelides u. f. f.; iini^rcnb bie mit :|)atronmnifc(}en ßubungen gebil*

beten Subibibualnamen in bcr claffifd^eu ^dt im ©iuijut. narf) ber 3. 2)cclin,

flcctiert irerben
, fo Alcibiädes , Euripides. 2)üd^ lautet ber 2lccu|. @ing. in

bcibcu gälten auf -en.

dlaä) Ib. ger;en j. 35. Gorgias Boreas, 33ergU)iub, ^^orbirinb, Anaxä-

goras, tiäras Surban, Callicrätidäs.

sätrapes gried;. gorm für ksatrapes, SSorftel^ier einer :|}erfif(^en ^robinj,

I)at ben ©euitiü satrapis, gel)t übrigens meift na6) ber evften grieci^ifd;en ober

Iateinif(^en 2)ecUnotion.

^a6) 2. geben eine SO?affe gried;ifc^er (Sigennamen auf -e, bann aloc,

epitome, neben epitomä, u. f. f. Sieben il^nen [teilen gricc^i|d;e ^ama\ auf a

toie Electra u. f- f.
Accus. Electräii.

§. 71. 5lnmer!ung. 2)ie bi)IIig tatinifierten Sßiirter crfier ©eclination,

irie Schema, schemac, cratera, cratcrae, Salamlna, ae, bleiben ^ier no(^ unbe*

rü(!fid}tigt, (So tritt aber oft 2Jiifd;ung ber gried;. u. latein. 3)ecl. ein, tDie fic

jd)on bie ^arabigmata anftt)cifcu. Ueberbieö tuirb ber ^lur. burc^meg lateinifd;

gebilbet. häufig finbet [ic^ ber Slccuf. auf -am neben ben 9^ominatiioen auf -äs

unb CS, ber 3>ocat. auf -ä, befonberö in Stämmen auf -tes, Polydectä, Ore-

stä, jutt^eiten berjenige auf ä: Anchisä, unb in ben ^ktrou^miciS: Aeacidä.

35on ben ©entilia auf -ätes, -ites, ötes barf ber ^ccuf. {;eterotlitiid; nac^

2)ed. III. auf -cm au8gel()en: Spartiätem, Stagiritem, Hcracleötem. SSon

femininen auf -e fomnit im 5lbtatiöuö neben übrigens griec^if(!^en SafuSformen

- ä i)or : Leucätä.

§. 72.

Masc. u. Fem.

Bmcitc 2)ccanatiott.

Masc. u. Fem.

K Arctos ein (SternBi(b.

G. Arctr

D. Arctö

Ac. Arcto?^

F. Arcte

Ab. Arctö

Athös mijo^

Athö
Atliö

Athö u. Athö^

Athö.
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§. 73. 5lnmer!ungcn.

1) 2)ie Dramen auf - ös unb - on hjevben in bev gebtibeteu ^^rcfa meiftenö

lateinifc^ becüniert; Aegyptus, Aegyptum, Arctus, Arctum, Regium.

2) 2)ie gncd;iirf;e (Snbung -oeo erfd;cint in bem ßnnianifd^en Metioeo

Fufetioeo, häufiger bie gried). (Snbung -ü in geogra^ljii'c^en Dfiamen unb in ben

2)iba«falien ber alten Äcmifev: Gordin ticlios, turris Eudierü; Graeca Menan-

drü. (Selten i[t im D^om. ^lur. -oe: canephöroe, Adelfoe, im ©enitiö - ön

in §eimatönamen unb Süd;ertitein : Theraeön, bncolicön, georgicön, epödün.

2)a§ contral()ierte Panthiis tautet im Soc. Panthü.

3) 3Son Androgeös ift ber @enit. Androgeö ober lateinijc^ Androgel,

Don Teös ber SIccuf. aud; Teum. 9Jeben[ovm öon Cös ift Coüs, 21161. Coö.

4) 2)ie 9?omina auf eus gelten oft mit 2(u§name beg Sf^ominatioeS auf

-eus u. be§ SSocatibeö auf -eu gan^ in bie latein. ^ujeite 3)ect. üBer: ®en.

Orphel (Orphei, Orphi), 2)at. Orpheö (Orplieo), 2lccuf. Orpheum.

§. 74. ^xittt 2)ecanatioti.

3)al^in gcl^örcn ©tämme auf -i, -ö, -y, -eu, -at, -et , -an, -in, -ön,

-yn, -er, -yr, -ant, -ang etc. SBir ftetten feine ^arobigmata auf unb

Befd^ränfen uu8 auf einige n)efentü(^e Semerlungen.

1) 3)er gried^. ©enitiö @ingul.' auf -os, ift mit ^lu^nome n)eiH. ""^a^

troni^mica auf -is, -äs (Perseidos) [elbft Bei ben 2)id;tern ber claffifc^en ^dt
nic^t häufig. 2)er gried^ifc^e @enitiö bon femininen auf -ö (Dido) tautet auf üs.

9?od; feltener ift ber griec^ifc^e 3)at. auf - i. (Minöidi) , unb anwerft feiten ber 2)at.

ouf -ö t)on gemin. auf -ö (Eratö) unb auf -y bon äöörtern auf -ys (Ity).

2) 2(m Bäufigften ift ber 5lccuf. auf - ä , lueld^er fid) nic^t nur in ber ^oefie

fonbern auc?^ in ber ttjeniger ckffifd^en ^i^^rofa, ^umal in geograip^if^en Sf^amen

(Hclicöna), unb in äera unb aethera fetbft Bei Sicero gettenb mad^t. 2)ie

@nbungen -in, -yn (poesin, Ityn) finb toorjugönjeife bid^terifd^. SBon ben

Stammen auf - ü tautet ber griec^. Stcc. auf - ö, fet)r fetten auf - ön. Oft geBraud;t

unb burc^auö nic^t auf ©id^ter unb f^ätere ^rofa Bef^ränft ift bie Stccufatitenbung

-cn in masculinis auf -es: Söcräten, Demosthenen , Ulixen.

3) ®er S3ocatiön6 ber SiJrter auf -is, -ys, -elis ij^ o^ne s: Daplmi, Te-

thy, Or])heu. 2)ie ^^eminina auf -ö !f)aBen -ö: Didö; bie mänutic^en 9^amcn

auf -äs, -antis tauten im 35ocat. ouf -ä: Atlä, btejcmgcn auf -es(gcnet. -is)

auf -e: Achille.

4) 2)er 2tBt. ton SBörtern ouf -ys toutet ouf -yc, -y, bou fem. auf -ö

auf -ö, ijon SBiJrtern auf -es (-is) auf - e.

^turotiS.

5) ®ar ni(i^t feiten finb ^lominotii^e auf - es (lampades etc.) unb 5tccuj.

ouf -äs (biefe ou(^ in ber f)iftorif(^en ^rofo) fettencr ^^ominotiüe unb 2(ccuf. auf

-c öon ©tömmen auf -os (mele) unb @enitit?e ouf -ön, },. 53. in 53iid;crtitdn

irie in metamorphöseön
, fetten unb BtoJ3 bid;terifd; bie 2)atil^e auf -si, -sin,

unc Tröasin.

6) SBic fd}on oBen Bemerft
,

getjcn mehrere Spornen , )rctd;c im ©ried;ifd;cn

ber erften 2)ccl. folgen, im !üatein. in ber gcBilbetcn @prad;c mä) ber brittcu,

fo oBer, baJ3 fie in einjctnen formen oud; bie crftc jutaffcn, unb im ^Uur. ift

bie crftc 2)cct. $Reget : Tliucydidäs (^tccufatii)) , Hyperidac , Nanerätae etc.

3*
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7) '5)ic gclröhil. 3)cd. bcr Ohimcn auf -eiis tfi §. 73, 4. augcgckn. Pi-

raeeus faiiu in Pintnis, 5lcciif. Piiunnu iHnfilv^t ivcvbcii. Porsous, 'DL bctf

niafcb. Meiiii^v^, jc()U\inft bei ciini]cu bcv bcftcii 'Xutovcii in bic ^ccl bcvcv auf

-öS l;iuiibcv: Nom. Persos, Gen. Persffc (Pors/s) , Dat. PersZ, Acc. Voraeu

(Persem, Persam) Abi. Pcrs?. 3)ic im ©vicd;. auf - f/s- aui<lautcubcn Achilles

uubUlixes gcftattcu bcu ©cuitiö auf -ei, -ci, -i. 3)ci1clbe @cnit. ouf -i finbct

fic^ uad; faljcbcv 5tualcijie iu bcu bcftcu Oueücu auc^ 6ci aubcvn 9^amen auf -es,

als Periel/, Miltiiid/, Arcliimed/ etc.

8) 33Jcl;vcre gvted;. 9?amen ouf -/;?, €og u. -^rog, ^vibcu im Cateiu. cbcufaüö

bc^>pcUc (5»-"*^"»icu, nebmcu aber foId;c luu'ciujeU aud^ oI;ue cut[:|3vcd;eubc gviedjifd^c

an: Chremes, Chrem/s (Chrem/) Chremet/s , 95oc. Chreme (tat. Chreme.s),

cbcufü Thaies, im Slccuf. aud; Thalen.

9) 2)ic ^-emiuiua auf -ö fd}icbcn iu ber äüeru ^ocfic uub bei @:>)äteru oft

iiac^ 5lualcgie ber »Stämme auf -on ciu n ein: Didö, Didünis; aud; Atho,

Athönis.

10) S)ie gried^if^cu Dlameu auf - ont bitben mit ctlüaiger 5luSuame berje^

nigen auf -phont beu 9?omiu. in ber daff. ^rofa auf -on, bie S^ameu auf -on

(-önis uub -Önis) regelmäßig, bod; mit i)ieleu 5tu8nameu befonber« in ber S3e*

jcic^nuug i'on (gtäbteu, 53ergeu uub ^lüffeu, auf -o: Leon, Leontis, Xeno-

phon, Xenophontis, Calliphon, Calliphontis uub Callipho, Calliphonis, Platö,

Solu, Amphio uub Amphion, Marathon.

11) ®ie Qxkä). 9^eutra auf -ma (@t. -mat) bilben in ber guten ^rofa beu

S)at. uub 2161. ^lur. l;äufig auf -is ftatt -ibus: poematis, emhlematis.

12) (gebr tiele Sörter biefer S)ect. I;aben fic^ fo in lateinifc^e umgeftaltet,

baß fie tooMifc^ au§Iautenben ®tamm angenommen l^abeu: crätera u. creterra

stätera, crepida, Ancöna , Crötöna, iu älterer ßeit schema, ae etc.; abacus,

delphinus, elepha^tus (neben f:päterm elephas, -antis), pelagHs (^JJom., Stcc),

Erebus, Erycus neben Eryx, Tarentus unb Tarentum
f.

'/«(>«?, Agrigentum

^.^xQäyag, Sipontum f. Zvnovg.

§. 75. SBefenttit^c Unreöelmftf^iöfcltett im ^cbraudö tier (Suöftatttliia»

I. (Einigen toenigen ©ubftantiöen fehlen bie S)ecUuation§forimen, nid^t

aber bie SSertrenbung tu aüen (Sa[u8 (Indeclinabilia). @o beu 9^amen ber S3ud^*

ftaben (jun)eilen hoc e, huius e etc.) unb Ü6rigeng beclinationSfä^igen Sörtern,

IDC [ie in grammatif c^er SSejiebung gebraucht n?erben, to\t legimus Pelia

Cincinnatus etc. obgteid^ aud^ ab Romulo Roma u. bergt. 2)ie fremben cummi

ober gummi, misy föunen im @euetiüu§ gummis ober gunmii, misyos ober

misyis ober misy bilben, unb git, gith voit jnmal bei f^ätern (Sc^riftftefiern

mand}e barbarifd;e, befouberS biblif(^e 9?amen finb ööüig inbeclinabet Pondo

beißt bei libra, as, nncia „aw @eit)id}t;" tt)o bei einer SJiei^rja^l ber SluSbrud"

lihra ober ein ä^nli($er fel^It, fann pondo mit ^funb überfe^t tx>erben, toxi

argenti pondo XX milia. Semis (V2) finben iDir jun^eilen unbecliniert bem ©anjen

beigefügt: sestertios singulos semis.

II. §. 76. Defectiva ijn^tn folc^e Si5rtet, toeld^cn eine gvam^

mati]d;e gorm fe^^It. (5ö glBt

a) defectiva casibus unb

b) defectiva uumero.



37

§. 77. a) Defectiva casibus.

5luö biefen, btc fc^on bie alte ^vammatif \mtex in i'old;e ein--

t^ettt, ti>eld)c nur in (5inem, in ^twi C^afu^ u.
f.

\v. i^orfommen, ^eben

tDir f;eri}or:

astu (cIoTv) ©tabt (mir acc. sing.),

astus !^ift (nieift nur abl. sing.).

dicis (causa, gratia, orgo) beö 3^'W^i^; ^^^ (Sd;eineö tDegen.

fös ^ed)t; ngfäs Unrcd;t (nom. u. acc. sing.),

fors ^n^aii, forte burc^ Si^fciH; cibcr Fors Fortuna, Fortis For-

tunae etc.

instar, feiten im nom. sing., metft a(^ aBfoIuter acc, nad^ bem ißilbe,

ber (^rö^e.

infitiäs (Ire) läugnen, nur acc. plur.

pessum, nur acc. sing., ju ®runbe (däre, Ire),

söcus @>efc^(ed;t, nur acc. s. unb metft abfolut.

sponte au6 freiem Siüen, eigenem eintriebe, feiten genet. sing.

spontis.

suppetiae unb suppetias (Ire) §tlfe, iBeiftanb.

5^eben tä^bi be^ (Siterö nur noc^ täbö.

vaenum (venum) (däre, Ire), feiten vaeno (veno) jum 5I5erfauf.

nemo erfel^t ©enitit) unb W,. burd; nullius, nullo.

!Dem sing, tantum: dicionis ber Seifung, ^otmä^igfeit fe^tt ber

nom. sing.

®e^r tiele 33erba(ia auf -tu(s), -su(s) fommen nur im 5(bl.

(Sing, üor: mandätu au^ 5(uftrag, permissu mit (Sriaubnig u.
f. f.;

anbere bloß im accus, u. abl. sing., tüie bie supina.

9Jiand;en (Subftantiijen fehlen alle (^afuö be^ @ing. auger bem 3lbl.,

tüä^rcnb fie ijollen ^luraliö l)aben: ambäge, compede, fauce, ver-

berö (feiten gen. verberis), bocl) biefe nur poetifd^ unb in ber "iprofa

ber ftlbemen i^atinität, precö.

Dft fe^lt nur ber 5^om. (Sing., tDie in vlcis be^ Sed;fclö; in

manchen Sijrtern finb genet., dat. u. abl. sing. nid;t belegt, in anbern

fe^lt ber eine ober anbere biefer Ciafuö. !^on ös SJJunb , ©efid^t finben

fid^ in ber gebilbeten ^rofa toom plur. nur nom. u. acc, tjon calx,

däps, faex, fax, päx u. a. ift fein genet. biefeö 9^umeruö nac^ge*

n)iefen, t)on metus erfd^einen im plur. tmeber nur nom. u. acc, tüie

öon ben meiften eftämmen ber fünften ^eclin.

§. 78. b) Defectiva numero.
Streng genommen bürfen tDir l;ier^cr fold^e 5luöbrüde nid;t red;nen,

n)eld;e ©egenftänbc bejeid;nen, bie nur in ber ^in^a^l ober SO^e^r^a^I

gebac^t tüerben fönnen. 3m (^an^^en genommen geftalten bie alten
(Sprad?en ben *$lur. l;äufiger al^ bie neuern oon einem nom. propr.,

midjt^ al^ ^(^peüatioum t?ern)enbet linrb : Söcrätae, Cätönes, l^eute oon

ben (Sigenfd;aften eincö Socrateö, ($ato, Jöves 3n^nterbilber ; t>ou

ßänber- unb Stäbtcnamen: Galliae (in feinen oerid;iebenen !Il;eilcn),

Delphi, Athenae, Circeji etc. nad^ ber i^age, bem ^^i^iwmenye^en
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iiiofn-ovov rcvtlicbfoitiMi, hm '^cu^cT;itovn :c., v*ou ^(iiöhnkfcn für pfW
iiiit^ tviHtViio riiK-\o , UYld)c v>Mno[]ou obov v^otUL\>Mi , nic(;t i\r^l\i)it tucvhni,

febvilb 0111:^01110 2^tücto, 'Jlvtoit (^omoiiit fiiib: frumenta (^ctvaibovivton,

HIV OS 5duu\\>'ftö(>ov ; i>cir?U>ftVvncton, tuo iuof;vfarf)o '^loiißcvuiiöoii bo^3 ©oiii^

(;o\Tovv-\of>ol>oii loovbon: iiiortos !Iobo^:iavton , Zo'o moI)vovov oin^otuov :c.

2oltoii ift bov iiiiu-\o'^^'t>vto (Vnl(, bvij^ im l\itotiii[d;on (^^V^^^oiiftäiibo,

bio iMolfvicb inn-foiuiiioii , im (L»V^>Mllal^o c^oc^ou luijovo (SVH*ad;oii alö fid;

vjloidHnoilHMibo (5iiif;oit yil\immonv}ofvi6t a>oit^^^^ ano ver, vesper, 9camcu

i\Mi §iil|onfviid;tou , \m cicer, (^vb[oii, fäba, i23or;ncn u. bgl

§. 79. I. Singularia tan tum b. f;. (Subftautit^a, btc nur

im eiiuv i>cv!ommon, finb ]. ^. plebs 33olf (crft fpät ciud) ^Iiiv.),

prosapia Oi\id;fommoitfd;vift , salüs ipoil, specimen ^etDeiö, vesper

xHboiib, ver 5vüt;linß, moi[toii^ jüsjürandum (gib, iiidöles Otatur-

anlache.

§. 80. IL Pluralia tantum b. ^. ©uBftantba, bie mir im
%%r. i>cr!cmmen, finb 5. iB.:

exta (iingeu>eibe, praecordia S^i^crc^f^tt;

excubiae äöad^e, arma (Sd;u^n)affen , exüviae erbeutete Ä\*ieöö>

riiftunc^, mänubiae ober manibiae b. i. manuhibiae gelbf;errnbeute,

insidiae §iiitorr;alt , indntiae Saffenftillftanb

;

moenia ^üngmauer, pärietinae (Gemäuer, ^Jiuinen, cancelli (bitter

;

utensilia (Geräte, crepundia ^lap^er, clitellae ©aumfattel,

scöpae ^efen , divitiae ^eirf;t^um
,
phälörae ^ruft[d;mu(! i)on ^en*

fd;on unb i^ferben;

nüptiae §oc^jeit, liberi Äinber;

primitiae (Erftlinge, införiae ^obteno|)fer

;

rgliquiae Ueberbleibfef, dümeta ^Dorngebüfd^ , rübeta ^rombeer*

gebüfd;;

sahnae (Sal^grube, tenebrae ginfterni^, nugae hoffen, prae-

stigiae iBIenbaer!, 9?än!c; bie 9^amen ber erften ^od;entage: Ka-
lendae (Calendae, ^ufetag, erfter SJ^onatötag), Nonae bie neunten

ijon ben 3ben auö, alfo ber fünfte ober fiebente, Idus ber 13. ober I5te

SD^onatötag, nündinae
f.

novendinae noundlnae, bie neun Z%tf
3D^arfttag; eine große ^In^a^I i?on geftnamen, oon Flamen für ^täbte,

(DelpM, Pompeji etc.) Don ^nfelgruppen u. f. f.

^nmerfung. Wilanä^t ©ubftantibe :^aben im '$(ur. eine ettoaö

anbere, meift me^r concrete ^ebeutung aU im ©ingul unb fonnen in

biefer ledern aU pluralia tantum aufgefüf;rt toerben.

aedes (geuerftätte) ^em^el. aedes, ium §auö (oberme:^rere Stempel).

auxilium §ilfe. auxilia |)itf^tru|3pen.

castrum !^e(fung, ^nrg. castra ?ager.

cöpia gülle, 33orrat. cöpiae 35orräte, ^ru^|)en.

facultas 33ermi3gen, abftr. facultätes 53efi^tpmer.

ftnis (^nbe. fines (^renjen, (Gebiet,

fortüna ®Iü(f. fortünae (^lücf^güter.
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littera Söud)\taU. litterae S3uc()ftcil>cn, 53vief, (Sc^rt^

teil
f

^ffiiffen[cl;aftcn.

öpera Tinf^i. operae 5(rbeitöfräfte , Slrbetter.

pars Zi)txt partes '^Partei, Df^otle.

§.81. III. Abundantia nennen mx folc^e SBörter, \vdd}t

mcl;vfad)e gorm unb (^e|d;led;t t)abm, ober me(;rfad;er !t)edination

folgen fönnen. @o finben iPir:

angiportum , i nnb angiportus, üs ©nggaffe.

bäculus, i bäcrilum, i ©tocf.

clipeus, i clipeum, i @d;ilb.

cytisus, i cytisum, i Ukc.

fimus, i fimum, i Jünger,

fretum, i 5(6lat. fretu ^J)teerenge,

mendum, i menda, ae geiler.

mflnia, im ^om. nnb tonf. *$Inr. neben munera: 5lmt^i)errtd;tungen.

pälätus, i nnb palatum, i (kannten,

penus, üs, ^äufig penus, öris, feltener penus, i, c. nnb pßnum, i

23orrat.

Vesper, vesperis, vespere, 5lccnf. vesperum n. vesperam 5(benb n.
f. f.

9^td;t feiten ift, tDte fid; fd;on in ben obigen ^eifpielen jeigt, bie

9Jiifd;nng mehrerer T)eclinationen nnb biefelbe oft mit Sed;fel beö
@efd;led^teö berbnnben:

Argos, n. mir im 9^om. 2lccnf. @ingnl. neben Argi, orum.

Abdera, ae unb Abdera, Abderorum; ebenfo Ostia, Hierosölyma,

Mögära (5lbl. and; Megaribus).

balneum (balineum): balneae, arum 33ab.

epülum, i n. epulae, arum @d;manö.

§. 82. Se^fel ber 3Declin. o^ne Sed;fel be^ (^efd;led;te^.

3unäd;ft in einer 9^eil;e i)on ^anmnamen ber jtüeiten Declination,

tt)eld;e einzelne (Safu^ nad; ber biertcn ADecltnation bilben; nie aber

finben toir l;ier ben ©enetiünö nnb !Dat. "^^^Inr. nad; ber i^ierten ^ecl.

gebilbet, feiten ben 'Dat ®ing., alfo cornus ^ornel!irfd;banm , (k)m.

corni u. cornüs , !Dat. coriio , W,>t corno nnb cornu. ^J^om. Iccnf.

^%r. cornüs neben ben gormen ber jtDeiten T)cd'm. (Ebenfo ficus

geigenbaum , laurus Lorbeer
,
pinus gld)te , "^inie , cupressus (Ei;^reffe

;

fägüs im ""^lom. 3lcc. ^^Inr. ift feltener; and; myrtits finbet fid; in

benfelben (Safuö. ^einfelben (^efel^e mit biejen 'Jiamen folgt cölus

^Rocfen. Domus §anö becliniert (ogl. §. 66. 3):

Sing. Plur.

N. V. domiis N. V. domüs
6r. dömijs G. domimm u. domörum
D. dömu<^ 7). ÄU. domihns
Acc. dömum Acc. dömös, feiten dömeTs.

Ahl. domo, feiten döm^*

Loc. dorn*, alt dömuf.
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Qiiies Iviutcto im ;Hbl. 2:ui<\. iollcn qiüe nobon quietc, rcqiües

bocliiiicvt |ou>ol iKid) hT tvittcii red. requiotis, al^ und; bcv fünften

reiiuu'i n.
f. f.

v;is, vasis blitzet bcn '13(nv. ^n hnn matteten ^in^v

va^^iim: väsa , va^^Oruni etc. ^n bcm (^cln\ind;l. @infl. jngorum
Umtct hT X^hix. md) bcv bvittcn X^ccl. : jugeni, jiigorum, jiigc-

libus etc.

rcv (^\MictitMi^3 iHMi S'cftnvintcn anf -alia fami aud; nad; bcr

jtDcitcu red. c\cbiltct tucvbcn: Säturnaliorum etc.

§. 8:>. liine v-^vof^o 5(n,vtt;l i^on 8nbftantiücn (;at o(;ne 3Bcd;|e!

bcv redinatton im '"^.Mnv. anbcvc^ (;'>3cid;(ed;t aU im geti>l^(;nlid;cn

^inc\. , ober and) boppclU\^. ^o gcftattcu üiele ^Jtamcn 'oon

rcvtlid)fciten , ii>eld?e im ^tnc^ul. -üs t;aben, bancbcn einen "ißlur. auf

-ä: Tartarus: Tartära.

3m 8ing. 'Dteutr., im ^lur. 9)?a6cul: Thürium: Thurii.

;^m eing. gemin., feiten 93^iöcul., im '^luv. 'Oleutr.:

carbasus ^^?einu>anb, carbasa «Se^el.

T)cvv»-'^tev ^inx. finbet fid; in:

cälämistrum ^venneifen: calamistri u. -a.

freiuim ^nc[,d: freni unb frena.

jöcus ^d;erj : Jöci unb jöca.

locus Crt: loci f^^unfte iu öeiftigev ^e5ie(;ung, S3ü(^erfte((en) , löca

Wertet , Dertlic^feiten.

rastrum ^arft: rastri unb rastra.

tignum :^alfen: tigni unb tigna.

§. 84. !Die Ibjcctita unb ^artid^ia ber alten <Bpxad}m toerben

mit (Siner ^lu^name \vk bie (Snbftantiüa bediniert; aber ba^ "i^atei^

nifd)e ^at nur t?ereinjelte @^uren l^on ^bjedi^ftämmen auf u, feine

auf e, fo baf3 bie u- unb e-!Dediu. ^ier iDegfäUt. ^aö burd;ge(;enbe

(!^efe^ ber (Eongruenj geftaltet im ^bject. breifad^e^ ©efd^lec^t, tüeld;eg

je nad; ber 9ktur ber Stämme balb i)ollftänbig , balb nur fe^r unüoK^

ftänbig bejeic^net ift.

^nmcrfuug. (Sin teretnsdtev 9teft ber -u 2)ed. finb bie (Somi^cfito mit

mänus, trie anguimanus, centimanns , ünimänus, m\ä)i im 9^om. Slccuf.

®ing. u. ^tur. mänuti^ unb mcibtic^ erfdjeinen. 2)ie in ben öeriüanbten @^vad)en

a(§ u-ftämme er[d;einenben Stbjectiioftännne enbigen im Soteinifc^en auf -vi, -ui

unb getjen al8 folc^e ncic^ ber britten 3)ec(. : fanöfr. svädu, ri(^vg, Ut suavis,

fanSfr. räghu, gr. Ua/ijg, levis n. f. f.

§. 85. '^ad) bem (^efd^led^t^auöbrude im 5lom. (Sing, ti^eilen

\xä} bie ^Ibjectiüa in mobilia (üeränberli($e) unb immobilia (untrer-

änberli(^e).
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jDie mo])ilia ^erfaücn in

a) 5(biecttöa breier (Snbungen.
b) ^Ibjectiüa jtüeier (Snbungen.

§. 86. dreier (Snbungen finb:

T. ^ie Ö-ftämme (5lom. 6ing. -as, nad; r f;äufi(^ a%tüorfen,

-ä, -um) dö:
bönus, bona, bönum gut.

doctus, doctä, doctum gelehrt,

mgrus, mörä, merum ungemi|"d;t, lauter,

miser, miserä, miserum uuglüdltc^.

sacer, säcrä, sacrum getüei^t, r;etlig.

sätür, säturä, sätürum fatt.

2lnmer!ung l. 3)ie Ibjectii^a auf - ro , - ero , loerfen im ^om.
<Sing. ben <Stammt>o!al mit tüentgen Slu^namen, tüie pröperus eilig,

praeproperus voreilig unb praeposterus 'otxM)Xt, tceg. 23er!ürjt auö

-ero finb:

asper, ßra, erum rau^, gibber, era, erum bucflig,

läcer, gra, erum jerrtffen, liber, era, erum frei,

miser, era, erum elenb, arm, prosper, gra, grum glüdlid;,

töner, era, erum ;5art,

unb bie mit ben (Stämmen -föro -gero ^ufammengefe^ten pestifer,

-fera, -lerum 33erberbcn Bringenb; corniger, -gera, -gerum
gehörnt, auger mörigerus tpiüfä^rig. 3n ber X)edination üon dexter,

red;t, red)t^, Befonber6 in ben gormen mit a, imrb e balb Be^^alten,

balb ausgeworfen:

dextera unb dextra ; bie ältere <S)3rad;e behält ö.

5(umer!ung 2. T)k Slbiectiüa auf -ro fe^en im 9^om. @ing.

SJiaSc. unb üor bem (Su^erlatitjjeic^en e ein, j. ^. tom (St. crebro:

creber , creberrimus.

IL ^ie Stämme auf -ri, tt)eld;e im 3^om. Sing, ben Stamm-
üoM abtDerfen, n)ie

äcer (acri) äcris, äcre \d)ax\.

cglßber (celebri) !6erüf;mt, cöler (celeri) fd;ne((.

^nmerfuug l. 9^ur celer Behält fein ö burc^ bie ganje T)ecU'

nation, ba Ir eine uuBeüebte ßautberbinbung ift.

^nm. 2. ^J^eSen bem 9f?ominatimiö auf -er ge'^t bie toüe gorm
auf -ris ^er, bie in ben meiften gäKen veraltet ober bid^terifd) ift;

bod; finb pütris faul unb sälübris ^eilfam aud; in ber guten *^rofa

gebrandet. 33eraltet aber ift baSgemin. auf -er, toie äläcer
f.

alacris.

^nm. 3. 5'lid;t alte Stämme auf -ri trerfcn im S^tom. Sing,

ben StammauSlaut aB; nid;t:

mediocris mittelmäßig, mülißbris bie grau Betreffeub,

inlüstris Berühmt, lügübris jur Iraner gehörig,

semestris fed;Smonat(id;.
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§. 87. 3^cicv tiiibiin^icH fiiit) bie abicctanfif;cu i-[tämmc:
It'vis, c leidet; levis, e c;latt, iinb bie iiiobitou ^ubftaiitiDc viuf -tor,

-trix (tnc) ; -tor, -tera unb -tra; magistor, -tra; liospes (hospit),

liospita viviftlid) u. ä.

g. 88. ^HlkMiIn%ii ^:?lbicctti\i finb (Jiitor (Jiibiutc^ (immobilia),

<Sie c^cl^cn al^3 i^oiijonantcuftäiinne ob. ciiifti^^^ -iftmumc iicid) bcv3.^cd.

9icK'n meinör ^at fic^ iiod) memörls , iicbcii pur iiod) paris , neben bem
9ieutv. divcs ein ditc, neben Arpinäs Arpiuatis n. f. f. erI;aUcn.

3n bcit Stämmen, mld)c im 'Jiom. "^Ma^c. imb gcmln. ein -s
anncf;mon, ift baffelbc unovcjantfd^ and) im 9Jeutrum geHieben: dives,

aiieeps, doceiis etc.

^c(d;e iinmobilia finb:

praeceps (^t. praecipit, alter Tiom. praecipes) fopfübcrftürsenb.

prineeps crfter, (^en. principis.

caelebs iint?evr;eiratet , (^en. caelibis.

Arpiuäs {2>t Arpiuäti) 5Iv|.nnatifd^.

ämaiis (@t. amant [i]) liebenb.

dives (St. divit) reic^; bebös (St. bebet) ftum))f.

iners (St. iiierti) ftrebung^Io^ , trag.

Saninis (^t. Samnlti) Samnittfd;.

bipes (St. bipgd) jtDeifügig; desgs (St. desid) mügtg.

Concors (St. concordi) einträd;tig.

audax (St. audäci) !ü^n; ätrox (St. atröci) fd;redltd^.

peruix (St. pernici) burd^bringenb , bel^enb, mib bie abjectimfd;

gebraud;ten Subftantiüa tme artifex (St. artifici) füiiftlerifd;.

exös (St. exossi) !nod;enIo^; vetus alt) pauper unbemittelt,

degöner entartet; bicölör ^tt)eifarbig ; vigil \mä).

§, 89. SScttictfungcn wöet h\t ^eclinatiDtt Der Slüiectiua,

a) l^k 5(bjectii>[tämme auf-iö bilben ben @entt. Sing, in ber

cta[fi[c^en ^^itteratur metft auf -ii, ben 33üc. 9}?aöc. auf -ie: egregii,

egregie. !Der ®enit. ^lur. i)on -öftämmen tautet ar(i)aifd; unb ^oe>

tij'd; ebenfalls oft auf -um: magnanimum.
b) 3m 5l(Igemeinen bilben bie adjectiva mobilia ber britten ^ecl.

aU -iftämme ben W>t auf -i, ba^ 9leutr. 9^om. u. 2(ccuf. pur. auf

-ia, ben (^en. ^ur. auf -ium.

3ufa^ 1. ?l6er ioeber in ber ^rofa nod; befonbevö in ber ^^oefie ift bie

Slblatiöenbung -e unerl;ört (auä ber alten ©nbung i, ei, e finb [omol i aU e

l^ert ergegangen). %u^a ben fcfcon beim @ubftantib bemertten hätten beö -e ift

biefeS me^r ober minber gebräud;lic^ , roo ^Ibjectiüa aU @nbftantiöa aufgefaßt

tr erben fönnen, tüie de Callipbana Veliense (bie eine ^etienferin ift), a Late-

rense (Laterensis, ein cognomen) , JVIältiginense. Stttnier t)ei§t eö i)on einem

unbelegten S^ominatitnä * cognominis
,
gleicf)namig , im 2lbtatiö cognomine.

3m ^blatit)u^ ber (Eomparatiije ^errfd^t e ti?eit Jjor, t^eil fie feine

iftämme finb.
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3ufa^ 2. 3)icf)tcr ftcfjen oft inib gar nitf;t nur kt fuBftantii>i[i'^eni (^eh'aud)e

büö i beö ®cnit. ^lur. aud: agrestmii , caelestuui; tüä^renb in ber ^rofa auc^

fubflantiinft^ agrestium , caelestiuni , aber volucrum neben volucrium.

c) 23on ben 5Ibiecttt)en ßiner (Snbimg traben i im 9iBt vStnc^. btc

meiften mit beutltd; üovr)anbcnen Ütominalftämmcn ^uiammengefet^ten,

ol^ äraens fopf(o§ , Concors einträd)tig , consors t^eUf;aftig (feiten unb

fii6ftantimfd; cousorte), anceps stüeifiJ^fig
,

jnjeifad^, praeceps fopfüber

ftür^enb , discölor miBfavbig (Mßn. bid;ter.) , degener entartet , ingens

unge^ener, iners trag (^u^n. bic^terifd^) :c.; bod^ meiften^ quädra-

pede, unb immer compöte.

2) 33on ben mit ißerbalftämmen pfammengefe^ten ^Ibjectiijen ^aben

bie mit plic (- plex) ^ufammengefe^ten in guter ^rofa - i , mef;r ^arti^

cipial ober fubftantiDifd; finbet fid) aber aud; supplice (d. supplex \d)n%^

fle^enb); lociiples, begütert, ^at -e ober i, ebenfo praepes unb per-

pes; redüx jurüdfel^renb f;at i, in ^artici^ialer 23eri:)enbung e. <Se^r

feiten bilben bie 5lbj;cctii)a auf - ceps (üon cäpio) ben 51H. auf i, aBer

immer Traben e: pauper loenig ertoerbenb, unbemittelt, deses müßig,

superstes überlebenb.

3) !Die (Stämme auf -äc, öc, üc, ic (rid^tiger aci u. f. f.)

l^aben aU reine ^Ibjectii^a im 51H. in guter ^rofa -i, ebenfo bie

@tämme auf -et außer hebes ftum^f, teres runb; dives :^at divite

feiten diviti, aber immer diti; bie (Stämme auf -äti (^JJcm. -äs),

iti (91cm. -is) tüte Arpinas, Samnis u. ä. Bilben in rein abjectim-

fd;em (^ebraud; ben 5lblat. auf -i (aber immer Cserite ober Caerete

i)on Caeres); i im W)t I;aben ebenfo bie Stämme auf -nt (-nti)

loie Veiens unb bie *$artici^na, fofern biefelben rein abjectioifc^ b. f).

nid;t ^articipial ober fuBftantiüifd^ tjerioeubct toerben; aber ftet^ me
libente , rae imprudente u. bgl. cselebs e:^eIo^ ^at ben 5lbl. caelibe.

33on ben Stämmen auf -r (ri) l^aben toir pari, impari, memöri,
immemori, überi; üon bem bo|)^elt gefteigertcn primoris (®emt.)

primore ober primori ; vetus lautet im 5lbl. vetere
,
pflbes unb im-

pubes: pubere, impubere.

4) T)ie nod) abjectiDifd) gebraudbten Subftantii^a r;aBen in ber

Siegel im 2lbl. i: artifici manu mit !unftreid;er §anb, äliti cnrrii mit

baf;inf(iegenbem Sagen, victrice unb victrici manu mit ficgreid;er

Sd;aar; aber nur sene bon senex, unb unter bem ^influffc be^

SO^etrum^ nur sospite, hospite.

d) !Dcr 5lccuf. *$lur. fann, jumal üon ben ^Ibjectitjen , bie im
(^enit. ^lur. -ium ^aben, auf -is auslauten.

e) :Der ^f^om. ^cc. ^lur. ^f^cutr. tüirb auf -ia geBilbet mit 5luö^

name ton vßfcera unb übera. !l)abei ift ^n bemcr!en, baß oon icf;r

Dielen ^Ibjectii^en biefe (5afu^ gar nid;t oor!ommcn. gür dives gilt

ditia, neben bem 5lbl. quadrupcde etc. quadrupedia u. f. f.; bie

(Som^aratioe r;aben -a, bod; für plüra fagtcn bie griir^crn plüria, unb
complfiria fommt Dcrein;^elt neben complüi-a i>or.

f) ^on ber ^ilbung beö ®enit. 'ipiur. auf -ium fommen al^

5lu^namen in unfern 2;e^ten ijor:
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1) t^-^n 3i'h'^'"J"*^iiKi^ii'i^"\*-'" ^"^^ beu(Iid) i>ovt;anhMiou (^iibflaiitioon

biciciiic\oii mit -pes, luic quadrupcdiiiu ii.
f. f.,

iiiöpum i\m iiiops

arm (al\3 ^ubftaiitiintm).

2) i>oii ton mit '^Ibjoctiivii jufammciu'\oictUon compötum i\ coin-

pCis märf)tij], tl;cill;aftiß; tod; locuples bovyitcvt i)([t locuplötium uub
locupletum.

3) i\Mt bell mit 53cvtHiIftämmcu ^ufammcn^-^cfel^tcii bie fubftantimfrf)

c\cbraiirf;ton : suppllcum o. supplex, artificuni i>on artifex. vigil

i;at vigiluin; sospes sospitura.

4) iHii(;cvbcm bieiciiiiicu, mldjc im SIMat. (Siuö- Ö r;al)cn, and)

inemor ciiic^ebenf; immemor uuciiißcbcuf. l^oit bcn ($omparvitit)cn

l;cibcn mir pliires imb compliires ben (^eiictiiniö auf -ium.

llobvi^^ci^^ tft ^^u mcvfcn, bag neben beut -ium bev t (ti)-ftämme

bie öevmeii auf -um md;t ganj feiten finb: amantum neben amau-
tium n.

f. f.

Gluioc wcfcntnd)c Uurcöelmäljiofcitm Der ^Ibjcctlua»

§. 90. Indeclinabilia , b. l). eigentlich cafuelle Slbtoerbia finb

nequam nid)t6Univbig auö ne aequam, pötis unb pöte, 5lccufatiüe

beö '??entr. (Sing, für potius tm@tanbe, i^ermcgenb, frügi, !^at t)on

frux ivarfer, mactö, i^on ber 5B. mag trad)fen, gefegnet, necessus,

uecessg (au^ necessis) iv^ol alter @>enit., nötig, neben necessum,

völupe unb volup ertininfd)t (^2lccuf.) peregri, peregre fort, au^imrt^.

CvO!at.) damnas
f.
damnatus u. damnati; quöt tuie toiele, tot fo mele

für quöti, töti.

§. 91. Sind) unter ben 5lbiecttt)en gibt e6 Defectiva, nament*

lic^ mel;rere, üon benen fiel; fein 9bm. @ing. 30^aöc. unb fol^e, in

benen fid; nur ber )}lo\n. @ing. finbet. (S^ finbet fid) i. ^. fein

ceterus, posterus, ludicer, sons; nur exspes u. f. f.

§. 92. Abundantia eutftel;en ^ier tt)efentlic^ burc^ (Sd;tDä(^nng

ber ^nbfilbe, \m tüenn bie (Stammformen auf -ö in fold^e auf -i

übergeben, j. ^.
hilärus Reiter (eigentl. glän^enb), hilaris.

imberbus unbärtig, imlDerbis.

inermus unbeti^affnet , inermis.

exänimus entfeelt, exänimis u. f. f.

3n me^rern gällen xt\d)t biefe ^ürjung nod^ tociter, tt)ie j. ^.

neben pra?cöquus frül;reif, praecox, neben inquietus unruhig, inquies,

neben öpulentus reid^ opulens erfd;eint.

(Sel;r na^e ftel;en fid) oft in il?rer ^ebeutung gönnen auf -äris

unb -ärius, tüie auxiliäris unb auxiliärius, äläris uub älärius.

(Steiöeruuo ber ^DjectltJa unD 5tDucröici,

§. 93. ^ie inbogermanifc^en (Sprad^en unterfd^eiben brei ©tufen,

\n meldten bie (Sigenfc^aft einem ©egenftanb beigelegt tcerben fann:
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grädus positivus (in lrerd;cm b. ©gcn[rf;cift ]'d;Icd;tf;m gefolgt tmvb),

grädus coniparativus (in tucld;em il3er9lcid;ung unter ^tDcicri aiicie-

seigt tft),

grädus superlativus (in ii^eld;cm ^ergtcid;nng mit allen übrigen, unb

(5rl;ebung über biefelben angezeigt i[t).

§. 94. !Der grädus comparativus i^irb in ber claffifc^en ^pxadjt

mit - lös gebilbet , melc^e^ im 91om. ®ing. 3D?a^c. unb gemin. ju -i5r,

in ben casibus obliquis ju -iör tüirb, im 9leutr. be^ ))lom. @ing.

aber aU -iüs erfc^eiut. T)k\c (^ubungen treten unmittelbar an t)en

(Stamm, i^on tüeld;em ein auölautenber ^ohl baüor au^geftogen n)irb:

altö (f;od;), alt'ior, gravi ([d;n)er) grav'ior, divit (rcid;) divitior

ober ditior, nequam (3lbü.) «St. nequo: nequior u.
f. f.

5Inm. 1, ^xd)a\\ä) ift biegorm -ios, für no^ urf:|)tüngü^erc§ , aber ct^=

mologifc^ bunfleS -ions, crl;atten in meliösem u.
f. f., unb tevcinjelt finben ttJtr

in älterer 3sit ouc^ im 9^om. ®tng. 9^eutr. bie gorm -ior für -ions, -iös. 3n
fel^r alten 3nfc^riften tefen n)ir maiö unb niinö mit SSerhift i)on -s. ©g !ann

fi^ aber -ios aud; in -Ör, -us öerfürjen (minor, minus), unb -ios, -ins fic^ in

-is jul'ammenjiel;en (magis abö. Slccuf.).

31 nm. 2. (gine ^iceite iBilbung be6 Som^arattt>e6 im inbogerma^

nifd;en @|)rad;ftamm ift biejenige mit -ro, -tero, tDeld;e baö ßatei==

ni|d()e unb bie übrigen mittelitaüfc^en T;ia(e!tc t^orjüglid; in ort^beftim^

menben, Drt i^on Drt fd;eibcnben Slbjectiüen unb ^bi^erbien ijerlüenben:

superi bie obern, inferi bie untern, alter ber anbere, dexter red^t,

sinister lin!. ^ie :^ier, fo ift aud; in mag-is-ter, min-is-ter
unb in umgetef;rter golge in exterior u. f. f.

bot))3elteö (5om|)aratit^

jeic^en er{;alten.

§. 95. ^ie dnbungen be^ (^u^crl'atti^eö finb -to {))loni

-tus) in ben Drbinal^ai;(tüi3rtern ; -mo ober -umo, -imo (^3com.

- mus) -tumo ob. -timo (::)tom. -tümus , -timus). '^k le^te erfd;eint

am ^äufigften in ber gorm -siimus, -simus unb jtDar in ber 9?ege(

angefeilt an ben auf -is oerfür^ten (5om^aratii)ftamm , n.>ie in

alto * altis altissimus

gravi * gravis gravissimus

divit * divitis divitissimus

*(dltis) (ditissimus)

u. f. f. , feiten unmittelbar an ben (Stamm tuie in maximus ber

größte u. ä.

§. 96. :Dteienigen (Stämme auf -ro (^ecl. 11.), -ri (^Decl. JH.),

wldjt im ^Jtom. Sing. ^Dta^c. baö 9^om. -s fammt bem auölantenbcn

(Stammoocale ^bioerfen, bilben ben (Somi^aratiouö regelmäßig auf
-r-ior, ben ^si^upcrlatiou^ auf er-rimus, iubem t oon -timus fid;

bem t^orau%l;euben -r aifimiliert. ^-i>or bem com|)aratit*ifd;en -ior
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bleibt ober fällt -o narf; ^Unalcgic bcv wMx\d) bcflinncnbcit (Jnbintgcit

boi^ ^i^ojitiocc^ , ali'o

miser vinn , iiiisevior , miservimus.
pulcher |d;l>ii, pulchi-ior, pulclicmmiis.
cßler fduicll, celerior, colorrimus.

äcor lrf)vivf, acrioi-, acerrinius.

3mmev dexteriov bcv incl;v rori^t^, sinisterior bcr mc^x lüiFö,

(5upevl. dextimus, siiiistimus.

(>bcn|o müijcii vetus alt, (^cit. vetciis
,
pauperavm, über vcid;^

M) tl;vc @rabc bilben. Sfiv baö ücvaltcte veterior ift vctustior

gebväud^Ud). Sä(>vcnb fciift bic '^lbicctii>c auf -rus mit üorau^c\c{;cn-'

beul laußcui iBofalc bcu ©u^cvl. auf -issimus t;abcu, (äj3t matürus,

reif, uebcu maturissimus maturrimus ^u.

§. 97. i2cd)ö ^Stämme auf -ili {^lom. -ilis) fet^eu bie (Subuug
-timus (affimiliert -limus) ebcufaltö uumtttelbar au ben (Stamm mit

^cvluft bcö au^lauteuben ^-l3o!aIö:

fäcilis (etd;t, facilior, facillimus.

difficilis fd;tr)cr, difficilior, difficillimus.

gräcilis fd;lau!, gracilior, gracillimus.

hüinilis ntebrig, humilior, humillimus.

slinilis äf}nl\ä)f similior, simillimus.

dissimilis uuäl;uüd;, dissimilior , dissimillimus.

§. 98. !Die üou 5lbj;ectti^eu ftammcnben SlbDerbia btibcn t^rcn

(5omparattt>uö auf -ins (5lcc. (Sing. 9ieutv.), i^rcu (Su^^erlatt^^

t>u^ auf -e (für -ed 2161. @tug. 9teutr.j: docte, doctius, doctis-

sime u.
f. f.

unb md) bereu ^ualogic

diu lauge, diütius ((^t diüto) diutissime.

saepe oft, saepius saepissime.

nüper ueulicf), — nuperrime.

sät, sätis geuug, satius beffer.
—

secus auberö, setius fd;lec^ter, miuber. —
SBcfentU(f)e Unrcöclmäfeiofcitcn Der Steiöeruno.

§. 99. ®te ^bjectba auf -dicus, -völus, -ficus btibcn t^re

(^rabe üou gormeu auf *-dicens, *-völens, *-ficens, alfo:

benevolus U)o(tt)olIcub , benevolentior, benevolentissimus.

<So: maledicus jci)mä^füc^tig , malevolus übeltüoüeub, magnificus

großartig, münificus (utd;t im (^ompar.) freigebig u.
f. f.

§. 100. '^k (ocalen, eigeutlid; |dj)DU com^aratimfd;en ^Ibjectiba

exterus (im 'Jtom. (Siug. iOia^c. feiten) außen befinblid^, inferus u.

infer (im ))lom, (Sing. 9JJaöc. nur ard;aifd;) unten befinbli^, supems
n. super {))lom. Sing. 3)2aöc. ard;aifd;) oben befinblid; unb *posterus

(!ommt im ^D^om. Sing. SO^a^c. nid;t i}or) t;inten befinblid; bilben einen

nof^maligen (iom^aratiou^ auf - ior , baueben exterus , superus, poste-

rus einen Supcrlatii^u^ auf -mus auö il;ren cntfi^red^cnben Socatiben;
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außerbem beftct;! Bei exterus unb posterus ein (^u^^erlatbuö auf

-timus, -tumus, bei supems ein ©uvcvlatiüuö auf -mus ton bcn

reinen (Stämmen. Infi -mus (üom reinen @t.) gilt aU 'Rupert, öon

inferus , unb biefer fann fid; in ifiinus , Imus sujammensie^en. Citer

(ard;aiid; u. nur im 9bm. eing. Wla^c. üortommenb) bieöfeitig bilbet

einen (SomparatiDu^ citerior unt) einen @uperlatii?uä ci - timus. 2llfo

:

citer bieöfeitig, citerior, citimus.

exterus äugen Befinblid^, exterior, extremus unb extimus.

inferus unten befinblic^, inferior, infimus unb imus.

superus ohm Befinbüd? , superior, supremus u. summus f.
supmus.

posterus ^inten befinb(i(^, posterior, postremus unb postumus.

(Sin abject. ^cfitiüu^ finbet fid; nid;t, wol aber abt^erbiaIer 5lb(.

(Sing. gem. ^u ben (lomparatit^en iuterior ber innere, ulterior ber

jenfeitigere , n)eld;e i^re (Superlative auf -timus i)om reinen (Stamm

bilben

:

inträ (alt iuterä), interior, intimus ber innerfte, innigfte.

ultra jenfeitg, ulterior, ultimus ber jenfeitigfte , teilte.

3f;nen retten fid^ an mit ber (Snbung -simus für -timus im
(Superlativ

:

pröpe nal^e, propior, proximus.

pro (pri locativus) vor, prior, primus mit ber ^nbnng -mus.

X)aö befective anterior, -ius ift erft in ber finfenben Öatinität auf^

gefommen.

§.101. dm in vielen ber vern?anbten (Sprachen toieber erfd;einenbc

UnregelmägigMt ber (Steigerung jetgen bie 3[Ö5rter mit ben ißegriffen:

gut, fd;led;t; groß, flein; viel, iDenig. !^er (^runb biefer

UnregelmäBigfeit liegt in ber Steigerung von magnus einfad; barin,

baß bie (Eomparativ^ unb ©nperlativenbung nid;t an ben i^rrticipial^

ftamm magno (von mag n)ad)fen) , fonbern an ben S^Burjelftanun mag
antritt unb bann auö magior (vgl. mag-is) mä(^)jor entftel;t; in

ben übrigen gälien tritt in beiben Steigerung^ftufen ein anö anbcrer

333ur5el gebilbeter (Stamm, für bouus fogar in Jeber berfelben ein

befonberer unb natürlid; urfprünglid; and; eine verfd;iebene 5lnfd;auung

berfelben öigenfd;aft gcn)al;renber ein:

bönus (alt duönus) gut, mglior, optimus (alt opitumus).

malus fd;led;t, pejor, pessimus.

mägnus groß, major, maximus.
parvus flein, minor (ber minbere), minimus.
multus viel, plus (neutr. ein 2}^cl;rereö; ^kn. plüris

^i3t;ern Sßerteö)
;

plüres mel;rere
;
plurimus (alt plusimus).

5(nm. 3u minor ift baö i bev (Snbunß auößcn>orfcii. ^^leUeve ^ovm für

plus i[t ])lous fürplo-i-os ein boöevc^, bancBcii fllr plures plcüses, plcörcs,

b. I;. ple(i)üscs. 3n bcm alten plisimus für ploisimus unb in ])loivuiiius ift

baS i beS Somparatioö erhalten. 2)ic ©upevlntiüenbunß ift u-mus.

®aö 5lbverb ya ])onus lautet böno, yii major mägis.
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§. 10-2. 3ii bin* 'Ju\-icl (;aücu umfd;veiluMtbc «Stoißcvuni'^

(im (iiMiipviVvit. mit iiüigis, im ^upovl. mit niaxiiue) bic '^Ibjcct.

viiif -t^us, -ms, -Ulis (nid)t bic auf -quiis, -giiis), alfo:

idOneus paffoiib, magis idönciis, maxime idöiieiis etc.,

jcbod; finbcu fid) UviuiciitUd) ocit "^Ibiect. auf -uus (asslduus, arduus,

strcmius), fcltouor lu^i bcujoui^-icn auf -^us, -ms aud; bic ciufad;cu

^tciv^cvuuviofovmcu.

§. 103. ^^uj3cv bcu ÜBörtern auf -rus, -terus, U)clrf;e ücvfd;icbcuc

(icmpavatii^fcvui (-tero-ior) ^u^Icid) auuc(;uicu , c^ibt c§ ucd; aubcvc abun-
dautia iui V\itciui|d;cu. llutcv btcfcu l;cbcu \m fiiv baö daffifd;c !i?ateiu

bcfoubcrv^ primores bte :2l>oruct;mcn , bic (^Tftcru, (;cri>ov, \\)o an bcn

(S^?crlatii?ftamm uod; btc CSom|3avattt)cubuug -or für -ior augetreten tft.

§. 104. 3Bär;vcub eine groj^c 5(njat;t Don ^\u*ttcipien in abjcctibi^

fd^er ^cbcutung bic ^tcic^cvuuvj annimmt, gibt cö Diele HbJcctiDa,

lDcld;c bicfclbc o^cix md)t ober nur uuDoIIftänbicj ^ulaffen. ®er (^runb

baDon , bafe CSom^vir. unb ^upcrl fc(;Icn , Itcc^t t(;cilö in ber ^ebentung

ber ^Ibjectioa, tt;cilö finb fie bei gctt)iffcn ^ilbungöformen unbeliebt,

ober fel;len aufäUig. '^o gc(;cn bic ^teigerungöformen ab:

a) toccjeu ber ^ebeutung:

1) ben ©toffabjcctiDcn : ferrgus eifern 2c.;

2) benmeiften jeitbcftimmenbcn: sempiternus immerh)ä:^renb 2C.;

3) einigen garbenbcjcid;nungen : albus iDcijj, flävus gelb, fulvus

buntelgelb, furvus braun;

4) iold;en, bie eine ^ejie{;ung p (ebenben Sefen auöbrücfen:

ävltus groSDäterUd;, cäninus jum §unbe gcl^örig 2c.

3m Uebrigen b) ben meiften Som|)ofita, bereu ^toeiter Z^dl ein

^^^ominal^ ober ein 33erbatftamm ift, ime: anceps §U)eifö^fig, bo^^elt,

gefä^rlid;, compös mäd;tig , t^eil^aftig, degen er entartet, inops mittet^

loö, particeps t^eilne^menb , vei-sicolor bunt u. f. f., aber nid;t ben

gufamntenfet^ungen mit -annus (perennis), -ars (sollers), -cor

(Concors), -forma (deformis), -gens (ingens), -mänis, erhalten in

Manes, (immänis), -mens (ämens), -Signum (insignis).

c) 23ielen 5lbj;ectiDen auf -älis, -äris, -llis, -icus, -ivus, -örus,

-ülus, -bundus unb einigen auf -idus:

naturalis natürlid?, aber liberalior etc.

pecüliäris eigent:^ümlid; , aber familiarior etc. , aud; vulgarissimus.

servilis fclaDcnartig , aber puerilior u.
f. f.

bellicus friegerifd^, mödicus mä^ig.

furtivus Dcrfto^^len (aber festivior).

sonörus flangreid^, credülus Ieid;tgläubig.

cunctabundus ;^aubernb.

trgpidus ängftlic^ u. f. f.

d) ^injelnen, alö almus na^renb, gütig, cädücus f;infä(lig,

calvus !a^(, cänusgrau, cicur ;^af;m, claudusla^m, curvus frumnt,
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ggenus büvfttg, terus wxto, gnärus funbtg, läcer jerriffen, lassus

mübe, maiicus geBrcd;Itd; , mediöcris mittelmäßig (moju ein ard;aifd;ev

®i4>ev(at. medioximus) , memor eingeben! nnb immemor uneinge-

benf, merus nngemiid;t, mirus iDunbevbav, pär gleid;, impar nnb

dispar nngleid;
,
parilis (5leid;fi3rmig

,
praepostörus toevfe^rt

,
pröpßrus

eilig, rüdis xoi), trux (®en. trücis) trotzig, vägus fd^tpeifenb.

§. 105. 3n einigen (Iom^\uatii)en nnb @n^erlatii)en fep ein

abiectii>iid;er $o[itiDnu (ügl. §. 100). (Sbenfo finben \mx jn de einen

abjectit\ (lompavv"itiDn^3 deterior, @nperl. deterrimus, baneBen demum.
3n frügi gel;5rt frügälior, fmgalissimus. D^ne ^ofitit^u^ ift öcior

]d;neller, öcissimus (gr. coxvg).

§. 106. deinen (S^om^avattt^n^ ^aBen : bellus fd;Ön, bellissimus

;

diversus i)erfd;ieben , diversissimus ; falsus fal[d;, falsissimus ; melli-

tus berühmt, iuclutissimus ; invictus nnbefieglid; , invictissimus;

invitus nid^t tDoUenb, invitissimus (bo(^ 3lbt). iiivitius); mSrltus Det^

bient, meritissimus; növus nen, novissimus; plus fromm, piissimus;

säcer l;eilig, sacerrimus.

§. 107. ^n bev gnten Öatinitat fe^lt ber (Sn^erl. Bei meutern
^Ibject. auf -ilis nnb -bilis, al^ ägilis BetDeglic^, döcllis gelei^rig,

admiräbilis BelDnnbern^iDÜrbig , flebilis BetDeinen^lDevt, laudäbilis

loBen^mert, misgräbilis Bej;ammevn^ti>evt, optäbilis iüünfc^en^tDert,

pröbäbilis n)al;r[($einlid;, töleräbilis erträglich, vendibilis i)er!änflic^

;

ferner Bei: äctüösus t^ätig, ädülescens jnng, äläcer mnnter, arcänus

gef;eim (menigftenö com4)arat. ^büerBinm arcanius), diüturnus lange

banernb, exilis bünn, jejünus nüd;tern, iuvenis jung, (iEomp. junior,

f^^äter juvenior, longinquus entfernt, pröpinquus nal;e, öpimus fett,

prönus geneigt, sälütäris l^eilfam, senex alt (senior), sätur Dollge-

[topft, seguis träge, serus fpät, stipinus ^nrüdgelel^nt , täcituruus

fd;n)eigfam, tempestivus nnjeitig, vicinus Benad;Bart.

§. 108. Numeralia.
1. Cardmalia. 2. Ordiiialia.

1. I. Onus, una, unum
2. IL du5, duae, duo

prImus, a, um (prior)

söcundus (alter)

3. III. tres, tres, tria tertius

4. IV. quattuor (quatuor)

5. V. quinque
6. VI. sex

quärtus

quintus

sextus

7. VII. Septem
8. VIII. octö

septimus

octävus

9. IX. növem nönus
10. X. döcem deeimus
11. XI. ündecim ündecimus

(S^tDCi5ev?SibTcv, ?atciitifd)C ©vammatil.
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12. XII. duudeciin (fdtcit

decem duo)

duodecimus

13. XIII. tr?dociin ([eltcii tevtius decimus
docciii tros, decem (fcUcn decimus tertius,

et tres, tres et tortius et decimus)
decem)

14. XIV. quattuordecim quartus decimus
(decem quattiior, (fcitcu decimus quartus,

decem et quattiior) quartus et decimus)
15. XV. quindecim quintus decimus u.

f. f.

IG. XVI. sedecim sextus decimus
(decem sex (decimus sextus u.

f. f.)

decem et sex)

17. XVII. septendecim septimus decimus
(decem Septem (decimus septimus

decem et Septem septimus et decimus)

Septem et decem)
18. XVIU. duodeviginti duodevicesimus

(decem octo (feiten octavus decimus)

decem et octo

octo et decem
octodecim)

19. XIX. uudeviginti (feiten undevicesimus

decem novem (feiten nonus decimus)

decem et novem
novendecim)

20. XX. vigintl vicesimus (feiten vigesimus,

alt vicensimus)

21. XXI. unus et viginti unus et vicesimus (fem. and;

unetvicesima) feltener : pri-

mus et vicesimus , vicesimus

primus.

28. XXVIII. duodetrigintä 22. alter et vicesimus (alter

(octo et viginti vicesimus, Cic), vicesimus

vigintl octo) alter, vicesimus et alter,

duoetvicesimus

29. XXIX. imdetriginta 23. tertius et vicesimus.

(novem et viginti vicesimus tertius (tertius

vigintl novem) vicesimus, Cic.)

30. XXX. trigintä tricesimus (trigesimus)

40. XL. quadrägintä quadragesimus

44. XLIV. quadraginta quat-

tuor
,

quattuor

et quadraginta,

quattuor qua-

draginta

50. L. quinquägintä quinquagesimus
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60. LX. sexägintä sexagesimus

70. LXX. septuägintä septuagesimus

80. LXXX. octögintä octogesimus

90. xc. uöuäginta, nonagesimus

99. IC. undecentum
(novem et nouaginta

nonaginta novem)
100. c. centum centesimus

109. CIX. centum et (ac) novem ceutesimus et nonus

(centum novem) centesimus nonus
nonus et centesimus

200. cc. ducenti, ae, a ducentesimus

209. CCIX. ducenti et (ac) novem
(ducenti novem
novem et ducenti)

300. ccc. trScenti, ae, a trecentesimus

400. cccc. quadringenti quadringentesimus

500. 10 ob. D. quingenti quingentesimus

600. DC. sexcenti, sescenti sexcentesimus

700. DCC. septingenti septingentesimus

800. DCCC. octingenti octingentesimus

900. DCCCC. nongenti nongentesimus

1000. CIO; m;
M.

CIOCIO;

mille millesimus

2000. duo milia (millia) bis millesimus

MM. (bina milia, bis mille^
)

10000. CCIOO. decem milia decies millesimus

centies millesimus.

(dena milia)

100000. CCCIOOO. centum milia

(centena milia).

^nmer!ungen ju ben Cardinalia.
1) 2)ie uvi^riinglic^e 33ebeutuug ber B^^^t^örtev, ir>eld;e mit 5Iu6name toon

1 iinb 1000 u. f. f. in allen tnbogevmani]'d;en @:j>ro^en biefelBen finb, ift größten*

tf)ei(S buufet, unb bie <Bpxaä}i. lt)ar um biefev S)unfel^eit Xo'xUtn um \o freier in

ber 3^i'1(i?eöiit^9 unb neuen 3ufflnTmenfel^ung biefer SBörter. SSon decem nal^m

fic ben jn)eiten Sfjeil, um bie ^ü)ntx in bilben, unb in beu ^unbertern ijat

jie tüieber nur baffclbe (SUment. S)a6 Söort für I ift ein atteS Pronomen oenus,

b. l). oe-nus, beffen oe jn ü tüirb (bgl poena, punire). 3n ben B^'fp^crn

unb ^unbertern irirb mef;rfac(; c jn g ern^eic^t. 33ou anbern (grn)cicf)ungen

unb Buf^^ntmenjicBungen at)(]efet;cn lieben tüir noc^ atg Bcmerfenötvcrt I;criJor

(ur[^rünglic()e§) auSkutenbeö -m in septeni, novem, decem, unb baö n^ot

nur nad}lnaIoßie eingefügte n in quadringenti, njäl^renb baffetk in octingenti

ou« einer altern gorm t;errüf;ren fann.

2) !Dccünation. 5(bioctiDt[d; becMevt iDcvben unter ben

(5tnevn nur 1 — 3, bann bie §unberter, fuBftantimfd; ber ^^hi

raliö bon mille (milia ober millia, milium etc.). Uims, ein altcö

"Pronomen, fol^t, tvic fein ©eminutiDum ollus (für unulus) unb ba^
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bccliiKitioii , cilje

:

N. riuiis, fiiui, ünum
G. uiuus, ruiius, UlllUS

D. niu, fiiu, üni

im ii(n"iv\oii nach bcv abjcctii>ii'd;cu glQ'ion.

T>cx ')3liiv. Ulli 11. f. f. ftcl;t kt bcii pluralia tantum, uiiae

litterac ein ^H-iof ii.
f. f.; im (,^3t\]cit|"at^c ^yi alteri bic aiibcvn, imb

in bev ^Vboiitiiiu-^ „ allein /' iiiii Siiebi bie ^d;iuabcii allein n. f. f.

Tau ^>^al;lii>ovt duo nnb nebft if;m anibo beibe (;at)en im ^3iom.

^inv-^. lU\ioc. nnb i^ientv. nod; bie !l)nalfovm ei1;aUen, tuetd;c in bev

clai]i]d)en v5^n*ad;e meift and; im 5{ccuf. bleibt; alfo:

N. diio, diiae, duo
(r. duörum (dimm), duärum, diiömm (duum)
D. diiöbus, duäbus, duöbus
A, duo (diios), diias, duo.

"A^ci^ ^K^i)l\imt tres becliniert vegelmägig aU iftamnt:

tres

,

tres

,

tria

trium , trium , trium

tribus , tribus , tribus

tres (tris) , tres , tria

tribus, tribus, tribus.

Ou\ieImäJ3i3 abiectibifd) ift bie ^eclination ber §un bettet,

Jclten fommt bei (^elb^ nnb ®en)id;tancjaBen ein accus, sing, neutr.

fu6ftantii>ifd; t^ct , tine mille quingentum aeris u. f. f. (^tftattte '^cdv

naticn (;evvfd;t in ben ^ci}mxn, bon benen viginti ein ©nali^, bic

folv^enben ptutale :Dcentta (im i)lom. obet toui".) p fein fd;einen.

Septuägiutä, octögintä nnb nonägintä geigen in ir;tem etften

Zf)t\l zufällige 5lnatoc\ie mit ben Dtbinaljal^len.

3) 3ufammen]"et^nng bet ^a^Uxi. 11— 19 iüetben in

bet Dtegel bntd; ^ot[e^nng bet ^inet gebitbet; bon 20— 100 gel^t in

bet ^etbinbnng mit (Sinetn enti^ebet bet ©net botan mit et, obet et

folgt of;ne et nad; (bod; anc^ viginti et Septem, viginti et duo).

3n 3>etbinbung bet §nnbettet mit fleinetn S>^^m gelten meift bie

etftetn t}otan, nnb bie fleinetn folgen mit ac obet et, obet o^ne

^inbemott. SDiejelSe 9?egel, bag bie gtögete 3^^^ botange^t, ^txx\d}t

bei nod; nmfangteid;etn ^t\i)m bot.

2(nmetfung ^u ben Ordinalia.

ä)^it '2(n^name bon 2 (secundus oon sequi bet folgenbe, obet alter

bet artbete) nnb mit ^lüeifel^aftetet 5luöname bon 7 (septimus), 8 (octa-

vus) , 9 (nonus) , 1 (decimus) n. f. f. finb alle SDtbinaüa @u|)etlatibe

mit bet einfacf)etn (Snbnng - tus obet mit bet bodetn - timus. Tertius

fter;t füt tritius, inbem bem (Süffig* -to nod; -io hinzugefügt t^atb.

Vicesimus unb bie folgenben ^aben -cesimus obet -gesimus au^
ceuti - timus , cens- timus, censimus, unb -esimus ioutbe bann un-

i?etftanben in bie ^ilbung bet §nnbcttet unb S^anfenbet i^inübetgenommcn.
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§. 109.

Distributiva. Quotieutivii.

(I^eihmgösa^ren.) (3*iJ?(abi3erlna.)

1. singuli, ae, a ein,<ielne, je einer sömöl einmal

2. bini, ae, ae je iWti bis jmeimal

3. triiii imb terni ter

4. qiiatcrni quater

5. quini quinquies

6. seni sexies

7. septeni septies

8. octöni octies

9. noveni novies

10. deni decies

11. undeni undecies

12. duodeni duodecies

13. terni deni terdecies

14. quaterni deni quaterdecies

15. quini deni quinquies decies (quindecies)

16. seni deni sexies decies (sedecies)

17. septeni deni septies decies

18. octoni deni (duodeviceni) octies decies

19. noveni deni (undeviceni) novies decies

20. viceni vicies

21. viceni singuli semel et (ac) vicies (vicies

semel, vicies et (ac) semel)

28. viceni octoni (duodetriceni) duodetricies

29. viceni noveni (undetriceni) undetricies

30. triceni tricies

40. quadrägeni quadragies

50. quinquägeni quinquagies (Bei ^Imtt. quin-

quagensiens)

60. sexägeni sexagies

70. septuägeni septuagies

80. octögeni octogies

90. nonägeni nonagies

100. centeni centies

109. centeni noveni centies et novies (centies novies)

200. duceni ducenties

300. tröceni trecenties

400. quadringeni quadringenties

500. quingeni quingentics

600. sexceni sexcenties

700. septingeni septingenties

800. octingeni octingenties

900. nongeni nongenties

1000. singula milia milies

(leiten milleni)
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2000. hina niilia bis milies

10000. deiia inilia docics milies

100000. centena milia. ceiities milies.

'^( um

c

V f uiu^Mi ^u bell 'Diftributi^^jaT^lcn.

1) 2)ercn ilMlbiin;]. 3)tit 5Ui^uamc ihmi singiüi (einem 3)eminutii.nim

fiiv sin - culi , bcv^iclben Stamme« umc seniel) finb bic 2)iftvi6ntil>5a^kn i)on bcn

Cardinalia mit -no abj}ckitet, nnr baf] bini nnb terni, trini, quatcnii fid;

mi)tx an bie 3«^ik^blJerbicn anfc^licOcn. @o ftcl;cn nun quliii für qui(n)cni etc.,

viceni für vicentni , duceni für ducentni u. f. f.
centeni ift nad; faljd^er 3(na*

lojjic iiclnlbct unb et^cufo ba^ fcUcue milleni.

'2) 3ujainincnjcl;ung. :^iö 19 gc(;en bie fteineven S>^i)lm

cf;nc et t^ovaib^, ton viceni an fcnnen bie f(einem S>^^m mit ober

cl)ne et t>cvvinc^er;en ober folgen.

3) 3>cvcin5c!t fcmmcn 2)iftri6utit)a (in ^ro[a Bcfonberö trinum iiuiidinuin)

im (Sinne ton 2)^ulti^ücatii3cn aud; im ©ingul. i)or. 2)er ©euetitJUS ^turaü«

gel;t getrö(;nUc^ anf -um au§.

4) iget ben plur. tantum fter;en bie ^iftriBntiba and; ftatt ber

getrör;nlid)en Qiarbinalia ; bann aber finbet fic^ l;ier uni [tatt singuli,

nnb trini [tatt terni, toelrf^c^ letztere al6 eigcnt(id;eö !i)iftribntibnm

gilt , alfo ima castra , ein Öager , trina arma n. f. f.

5lnmerfnngen jn ben 3^^^^^^^^^^^^-

1) S)eren ^ilbung. Huc^ f)ier ftel()t bie 33ilbung für I i)on berjenigen

ber übrigen Sßörter aB unb ift ein berftümmelteö Sf^entr. @ing. ton similis (alt

semolis). 3n ter unb quater ift au§(autenbe6 s ge]d;n)unben, h^elc^eS fic^ in

bi-s b. l). dvi-s erl^alten ^at. 3)ie[e§ s ift eine Sßerfürjung au§ urf^rünglid;em

com^aratiöifc^em - iens ,
- ies. 2)ie (Snbüng - ies (alt - iens) trirb an bie ^al)U

ii^crterftämme mit berfd^iebencm ®rabe ber SSerftümmetung jener angefeilt; am
ftärfften ift biefelbe bei ben Beinern. 2)iefetbe SSitbung finbet fid; noc^ in qiiotiens,

totiens (mnltotiens)
,
pluries.

2) gnfammenfe^nng. 53i0 19 ge^t bie kleinere ^a^l ber

großem o^ne et i^oran, bon ba an folgt bie Üeinere mit ober o^ne

et (ac), ober bie fteinere ge(;t mit et (que) boran^. Bis vieles l^ei^t

ijier^igmal n. f. f.

3) !^ie 3a^Iabberbien iDerben oft mit S^iftribntibja^len berbnnben:

septenos octies, befonberö bei ^i3^ern @nmmen: vieles eentena

müla, aber anc^ vieles eentum milia, bagegen finb bis duo ete.

bi6 aiif bis mille, ter mllle nnr bid^terifd;.

§. 110. Adjectiva multiplicatiTa ober proportionalia.

1. Simplex einfältig, einfad^ slmplus einfai^

2. duplex ^tDeifältig, bo|)pelt duplus bop^elt fo grog

3. triplex triplus

4. quadrüplex quadruplus

5. qulneuplex quincüplus
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7. septemplex septüplus

10. decemplex 8. octtiplus.

100. centüplex, imb

multiplex ijielfad;.

2)ie Slbjectiöa auf -plex [iub 3"f«n^i«cnfcl5ungcn mit bem SSerbalftamme

-plec (plec-t-o) tüic uitfcr ^fatt, ^faltig; bicjenigeu auf -plus mit bem

SJeibalftamme -plo, -ple fütteu.

§. 111. 1) 3)ic ^ronomiua ober ^rouomtuaHa Vertreten naä} bem

9?ameit geunffevmaßeu bie 9^omiua, aber utc^t nac^ i^rem jioffltd^en

3nf;alt, fouberu nur burd^ Sejetc^uung ber 2lufc^auung§ijerl;ältuiffe
,

fie fiub

SJerl^aUuißtDörter ober S)euten)örter. @o ergibt fic^ uatürlid), baß il^rer

tveuige fiub. 3^re geh?ör;ulid;e (Siuti^eiluug , njetci^e freiließ tt)iffenf(^aftüd^ !aum

ju rechtfertigen ifi, ift folgenbe:

L) Pronomina personalia substantiva (^erfönltd^e)

:

ggö xd) n.
f. f. T)a^ ^er^ältmg ift ein breifad;eö: ber (^egenftanb,

auf tDeId)cn (;ingebeutet tüirb, ift entii^cber bev 9?ebenbe felBft ober

ber 5lngerebete ober ein britter bon betben ijerfd^tebener.

IL) Pronomina personalia adjectiva ober posses-
siv a (Befi^anjeigenbe) : mens mein u. a. @te be^eic^nen baö ^er^ältntg

ber 5luge^i3rig!eit aU eine 5lrt bon 5Ittrtbut eineö ^egenftanbe^.

III.) Pronomina demonstrativa (jetgenbe): hicbtefer u.a.

IV.) Pronomina determinativa (kfttmmenbe) : is ber-

jentge, idem berfelbe, ipse (er) felbft. 5lbermaltge ißejetd;nung eines

(^egenftanbeö ober einer ^lanblung, §eri)or^ebung , bag eben ber

in 9iebe ftef;enbe ^egenftanb ober bie in 9f^ebe fte^enbe §anblung

gemeint ift.

V.) Pronomina interrogativa (fragenbe): quis loer?

5tu^brud be6 Snnfc^eS nad; naiverer S3ejeid;nnng eines (^egenftanbeS

ober einer §anblnng.

VI.) Pronomina relativa (bejüglid;c) : qui, ber, iDelc^er.

Unbeftimntte §inbentung auf einen (^egenftanb , loelc^er in einem banitt

in 33erbtnbung fte:^enben @a^e nä^er bejeid^net toirb.

VIL) Pronomina indefinit a (unBeftimmte) : quis, ali-

quis, irgenb einer.

51 nm. 1) 5llS Befonbere ^ronominalia fönnen btejentgen SiJrter

aufgeführt tKrben, toeId;e bie ^efc^affenf;eiten, b. f;. bie Qualität
unb Quantität im Mgemeinen anbeuten. qualis tt)ie Beid;affcn?

quantus toie grofe ? u. f. f.

2) '^k !5^ecItnattonSformen ber Pronomina toeid^en me(;rfad; oon

benjenigen ber 9^^omina ab unb erfd;einen BefonberS in ben pronomina
personalia fe^r eigentf;ümUd;.
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§. 112. rrouomiiia pcrsonalia substantiva.

(DicjientvVMi t^ov Ihmimmi cvftoii ^}>ov|oiioii jiiib of;iic (^efd;Iecf)töuntcr'

fd;cihmc^.)

a. cvftc Xkx\c\i. h. jtvcitc '|^ci1eii.

Sing. N. ^go irf) tu bu
G. mt»! meiner tui bcinev

D. mihi (mi) mir tibi bir

Äc. me micf; te bid;

Ab. ä me i>on mir. n, te i>on bir.

Pili)' . N. iiös \Dir vös ir;r

G. uostri iinfer vostri, vestri euer

(nostrüm unter unö) (vostrüm, vestrüm unter eud;)

D. uöbis unö vöbls eud;

Ac. nös un§ vös eud;

Ah. ä nobis ijon un0. ä vöbls i3on cud^.

Slumerfuugeii. 1) 2)cv 91 o min. egö, nur in äUeftev Sq'ü mit o, tft

rl^iie (5aju^jeid;en , au8 jirei ^roiiouiiiialelcmeuteii jufammeiigefel^t , bereu leiueö

mit bcm Stamme ber casus obliqui jufammeut;äugt. — 2)er 9lom. tu ift

eubungölos, aber gleiches «Stammes mit ben casibus obliquis.

2) 3)ie @ e u i t i ü e mei uub tüi ftnb ©euitiöe i:ou meum bag meinige uiib

tuum baö beinige ; üBrigeuä fteljt meum für meium, m'mm, b. I;. ber atte ©tomm
l>cn mä erfc^eiut im ?ateini[c^en fcuft in mi gefd;U)äd;t, unb in raius gefteigert.

9'Zeben biefem ©enetiöuS Beftanb eine ältere unb woä) Bei ^Iantu§ toor*

fommenbe ^orm: mis, ttjeld^e auö mius in erklären fein, b. ^. bie geiüb^nli^e

pronominale ©enitiöenbung entl^alten n^irb ; t>gt. magis für magius u. f. f.

3) 3ni S)atibu8 mihi I;alben tüir eine uratte SSerflümmelung an§ mihjam

für mabhjam, b. 1^. eine 33ilbnng mit bemfeI6en «Suffixe, U)elc^e3 anbertcärtS ben

?ocatiij bilbet (u-bi, i-bi etc.); ml ift 3iif<Jntmensiei^ung aug mihi.

4) 2)er 2tccufattbn§ me fc^eint burd^ 3Sertoed;feIung ans bem HMatibuS

me l^erborgegangen, ba nod; in ^kutuS 3^it itn SlccufatiönS aud? bie §crm

med gegolten l^at. 2)iefe aBer entl^ält baS M)t aBIatitoifc^e d (t).

5) 2)er 9^ominatibn8 unb Slccufatibus ^tur. nös ,entt;alten ur=

f^^rüngtid; feine gvammatifc^e Snbung; auf bie iOänge beS o üBte aBer bie 2tna=

iogie beS SlccufatiöuS (Sinftn^.

6) 2)cr ©enetibuS nostri (in U)elc|em ber ©tamm nos auftritt)

ift ©enetib. @ing. i)ün nostrum; nostrüm ©enetii?. ^(urat beffelOen für

nostrorum, nostrarum, nostrorum, n^etc^e in älterer @^)rad;e uod; oft

baneben Dorfommen.

7) 2)er S)atii?uö nobis ift ju jerlegeu in nos-bi-s mit ^)Uiralifd;cm s,

eBenfo ber ^Btatii)u§.

2)ie (SafusBilbuug ift biefelBe in bem ^rouomeu ber ju^eiteu ^erfon tu,

njo^l für tüa, 2)at. ti-bi für tvi-bi n. f f.
S)er ^liir. i)at ben «Stamm vos.

5JieBen bem ©enetious tui erfd;eint auc^ l^ier ein älterem tis.
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21B perfönltc{;cö ^vonomen bev bvttten ^erfon bienen bte casus

obliqui be^ pronomen determinativum : is, ea, id.

Masc. Fem. Neutr.

Sing. N. [is ga id] [berjelbe, bie[eI6e, baöfelbe]

G. ejus ejus ejus feiner, i^rer, [einer,

D. el gl gl if;m, i^r, i^m,

Äc. 6um eam Id i^n, fie, eö,

Ab. m gä eö (üün)i^m, (t)on)i^r, baburd^,

Flur. N. [el, li gae gä] [biefelben]

Cr. eörum gärum göruiri i^rer,

D. eis, IIS eis . gis i:^nen,

Äc. eös gas eä fie.

Ab. gis, lis gis gis (ton) i^nen.

2t ttm e r ! u II g e u. 1) 2(rd;ai[(^ lautete bev 9^ o m. @ i u g. 9}i a ö c. eis , is,

atfo mit Steigerung beg iftammee. 2)a8 Femininum ea ftet;t für eia, ea

mit berfelbeu Steigerung ijon i unb ber in ber Seclination bicfeg Pronomens

borl^errf^enben SBeiterBitbung burc^ -o (eio-, eo-, eo-).

2) S)er dloni. 5t cc. 9^eutr. Sing. I;akn in ben ge|(^ted;tigen ^ronom.

t)orl^err[(^enb bie (Snbung -d, alfo id.

3) 3m ®enit. Sing, ber gefcf;(ed;tigen gürtoi^rter tüirb ber Stamm
burrf; i erweitert unb an ben fo ertueiterten Stamm tritt bie ältere (Snbung -üs

an. 3n ben urf^rüngü^ breifi(t)igen f^ormen erf;ält i confcn. (Geltung, in ben

me^rfilBigen Btei6t c8 i)o!aIi[d). 2tl[o ijom gefteigerten Stamme eio-, eo-,

©enit. eiius, ejus.

4) 2)ie ältere gorm ber 5)atiöcnbung Sing. tt>ax -ei. 2)abor tritt in

ben gefd;ted;tigcn ^ron. ebenfattS i an ben Stamm. SSon is lautete ber 2)at.

ur[:|)rünglid; ei -ei, el, ei, ei.

5) 3m ^turalig tritt in ätterer ^dt einjehi gefteigerter SßoM auf, fo

im 2)atiöu3 eieis, eeis, daff. eis (lis), is. 3m 9^ o m in at. tautet baö

9}?a6cut. att: eeis, ieis, getuöl^ntid^ ei (ii), i.

6) 2tt6 atte formen erh)ät;nen tüix nod;: ^ccnf. Sing, em unb im =
eum, unmittetbar i)om Stamme gebitbet, n?ie 2)at. ^tur. ibus. SSon einem

Stamme gteid;er 53ebeutnng so- finb nur einjetne Safuö ilürig: sapsa = ipsa,

sani = eam, sös = eos.

Pronomen reflexivum ber britten "^^crfon.

(Singulariö unb *ipiuraüö lauten gleid;.

Nom. \t^t.

Gen. sui: feiner, i^rer, feiner; if;rer.

Dat. sibi: ficf; (i^m, if^r, if;m); fid;, i^nen.

Acc. se, sese fid; (if;n, fie, eö); fid;, fie.

Abi. se, sese (t)on) fid; (i>on it;m, üon i^r, i^on if;m); (i^cn) fid;,

(t)on) i^nen.

^nm. 2)cr eigentliche Stamm ift sva, bie2)ect. bicfctbe \mc bicjenigc i^on tu.
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§. llo. Pronomina personalia adjectiva Qiossessiva).

a) !Dev cvftcn ^Vrfon ^h^.:
mMs (alt mius) mt^ii, mt^uin, mein :c.

b) bcv orftcii ^]>cv|. '^^v.:

noster, nostra, nostruni, imfcv.

c) Kn* jtvoitcn %^n'']on (Siiic^.

:

tims, tua, tuum, bciit, bciuc, bcin.

d) bcr jtiuntcn *^VTfon %%r.:
vester, vestra, vestrum, citcv ic; ältcv voster.

e) t^cv bvittcn %^cx\. ^inc^. (veft^il^):

/ fein, feine, [cht.
suus, sua, suum | j^^.

'

^^^^^
'

'i(^^.

f) bcr bvittcn fcx]. '^luv. (ref(c^ni>):

suus, sua, suum, if;v, tf;ve, i^v.

T^aß nid)t vef(ej:ii>c ^}>ronomcn tuirb burd; ben ®cnit. «Sing, ober

^luv. i^cn is, ea, id au^gcbviidt.

2t nm. 1. ^ie !DccItnattcn t[t bie tcgctmä^ige abiectiDi[d;e. mens
r;at im 33oc. (Sing, mi t)on bem alten mius.

5(ntn. 2. S)ie 16eiben ^o[fe[|iüa noster imb vester fiiib mit bem Som^Jja*

ratiüfuffije -ter (-renog) ßeBilbet. Tuus unb suus lauteten att tovos, sovos,

[inb alfc unmittetkv ijcn ben ©tämmen tu , su mit bem ©uffij - o unb gefteiger*

tcm ©tammtocat abgeleitet. 9?ekn ben ijollen formen finben fiä) in bev olten

^\)xaä)i auä) sös, sas, sis ftatt suos etc. Meus, mius ift bom ^t. mi

atgcteitet.

2(nm. 3. 2(n ben prouomina personalia finben \m i?erfd;iebcne

^erftär!nngen. ^ie etnfad;fte ift bic ^erbo^|)etung ber (Safn^ , bie nur

in sese ganj geBvänd;Iid; ift. §änfig \m't> an tu nod; te angefügt

(tute). Dft erfd^eint ber S^f^^i i^et, ctg. smet felBft; bod; nid;t

turnet allein ftatt tutemet ober tute, nid;t vestrimet, nostrimet.

:^ei bem ^ron, ^offeff. fügt fid? met befonberö gern an suö, suä,

suös, meä nnb suä (n. plur.), suis.

(Sine fernere 35erftärfung ift pte (eig. pote ei^er, gerabe), fo alt mepte,

mihipte, vopte für vospte, unb im ^offe|fiüum junäd^ft an ben 2t6Iatiben beö

(Sing. Sßerein^ett ftef;en sepse = sese unb melie mit bemfelbeu 3"f^^ ^i^

im beutirf;en mi-h (für *mägha).

§. 114. Pronomina demonstrativa.

1)

1) hic, haec. höc bicfer, biefe, biefeö.

2) iste, istä, istüd biefer ba, :c.

3) ille, illa, iUud iener, jene, jene^.

Sing. Plur.

hic, haec, hoc hl, hae, haec

hiyus, hüjus, hüjus hörum, härum, hörum

huic. huic, huic his, his. his

hunc, hanc, höc hös, häs. haec

hoc, hac, höc. his, his, his.
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5(iim. 1. 3)er 3"[fl<^ c, nur in beu aitgegcBeueu formen jum integrieren*

ben 53eftanbtl;ei(c beS ^4^ronomenö geiüorben, lantet in feiner i?ctlen, auc^ in

hie etc. (nö gegen bie 3)titte beö 7ten 3al)r{)unbertö oft berMiebenen gorm cc

(urf^jrüngl. ce, cei), unb ift 2ccaüi> eineö 2)emonftratiöftammeö, ber ebenfo in

citerior, ceteri ju ©runbe liegt. 3n ber daffifd;en @^rad^e l^ot fic^ bie ijotte

f^orm ce nur bei au6lautenbem s err;atten: huiusce, hosce u. f. f., unb tüenn

fragenbcS ne angel;änßt n)urbe: hicine. 2)ie ältere @:^rac^e I;at ni(^t nur

horunce, hanmce nnb hornnc etc., fonbern aud; im 9^om. ^(ur. lilsce, hice,

hic, im Femininum haec, \vtiä)t leljtern, namentüd} haec, bereinjelt bi§ in bie

daffifd^c ^dt fic^ i^ineinerftreden. Höc ftel;t für hod-ce; himc, hanc für

hum-ce, ham-ce.

5(nm. 2. %i\x bie 2)eclin. ift nod; !6efonber§ ju meilen, ba^ l^ier ft^on

im 9lom. Sing, hic nnb haec, b. t;. ho-i-c, ha-i-c ein bemonftratiöeS i au-

getreten ift; bagegen bürfte i im 5^om. ^lur. 9^. haec (f.
ha-i-c) ^kutralenbnng

fein. 2)er @tamm ift ho. SDer üDatiöuö ^(ur. tonnte arc^aif^ hibus b. i.

ho-i-bus lauten.

2) Siiig. Plur.

istö, istä, istucl isti, istae

,

istä

istlus, istlus, istlus istörum , istärum

,

istörum

isti, istl. istl istls

,

istis

,

istls

istum

,

istam

,

istud istös

,

istäs

,

istä

istö, istä, istö. istis

,

istls

,

istls.

St um. Sntfc^ieben ift iste au^ is-tus, isto berülrjt. 2)ag Pronomen ift

jufammengefe^t aus ben ©tämmen iL (^kutr. id) n. to- (ijgl. tum, tarn u. f. f.).

3) Sing. Plur.

mg, illä. iUud iUl, illae

,

illä

illlus

,

illlus

,

illlus illörum
,

illärum

,

illörum

illi. illi, illi illls. illls. illls

illum. illam

,

illud illös. illas

,

illä

illö, illä, illö. illis. illls

,

illls.

Slnm. 1. ille ift au^ illus, illo berlürjt unb n?eiter an^ ollus gefd;n?ä(^t,

ivelc^eg felbft at« au^ önölus, 2)emiuutib ijon einem i^eratteteu @t. öno, ent*

[tauben aupfe^en ift.

2t um. 2. '^iid) an iste unb ille !anu ce (i^gl hic) angefügt iverben, ter^«

ülrjt in c in benfeibeu gätlen loie in hic, aber nur illisce u. f. f.
2)ag bemon=

ftratibe i finbet fid; in benfelben gälleu tor c , iüie in hic. Istüc unb illüc finb

aus istüc unb illöc gcfd;U?äd;t, lüie istüd, illüd au8 istöd, illöd.

§. 115. Pronomina determinativa.

1) is, gä, Id, berfelk, (bet) btefelbe, bd^ielSe.

berjentge, biejemge, baöjemgc.

2) idem, Ladern, idem, eben bcvfdbc, bcrfelk.

3) ipse, ipsä, ipsum, [er] fclbft.

1) <Sief;e §. iu3c.
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2) Sing. Plur.

idem, ^adom, Idem" Widern (lidem), Öacdcni, ßitdem

ejusdem, ejusdem, ejusdem ööruiidem, ßarundem, ßönmdem
Bidem , 6idem , ßidem (?isdem(iisdüm), Ölsdem , öisdem
ßundem, ßaiidem, idem öösdem, ßäsdem, ()adem

ßödeni, tnidem, ßödem. Cisdem, ßisdem, ölsdem.

5lnni^l. 2)ic äUcfte gcrm für idein tvar eisdcm, isdcin, unb für idem

fiiibct fic^ eidem, idem. 2)cr 9?om. ^hir. lautete ciiift au(^ eisdein, isdem für

eeisdem. Eidem im 9Zom. %'Uix. unb eisdem im 3)at. %^U\x. ircrbcn I;äufig in

eidem , eisdcm , idem , isdem jiifamnicngc'^ogeii.

21 nm. 2. is-dem f;eiJ3t eii^cntlid) eben ber.

3) ipse bcdtntevt iinc illo, nur ba^ fein 5^eutr. @tng. auf -m
enbtgt, ipsiim.

51 nm. Gilt alter 9?ominatibuö ifl ipsus. Ipse ifl jufammengefe^t am
is unb psc für ptc, uiib h^irb in älterer ^dt häufig in feinem erften 2;i;ei(e

bccliniert : eumpse u. f. f.
2)al^er reäpse b. 1^. re eapse in 5Bir!lid}feit. %uö)

an ipse tritt ^utreikn met an.

3* u f a 1^. 5(uf allgemeine Ouantität^ ^ unb Oualität^Beftimmuttgen

gel;en tantiis, a, um fo groJ3 (tantum fo t)iel), tot fo wk, tälis

ein foId;er; ben ©egenfal^ Don idem Bi(ben älius unb alter.

§. 116. Pronomina interrogativa.

1) quis? quid? iDev? \m^? (fuBftantiüifd;.)

2) qui? quae? quod? mldjex? tDeId;e? U)eld;e^? (abjectimfd;.)

3) uter? uträ? ütnim? \ux (U)eld;ev) bon beiben?

1) Mascul. u. Fem.

Sing. N. quis? loer?

G. c^'us? iüeffen?
• — —

D. cui? h)em? — —
Äc. quem? ujen? quid? lüaö?

Ab. quo? quo? (mobutd;?)

21nm. 3n ber ^i^edination biefeö ^tonomenö finb iwti (Stämme

Derbunben. 23om «Stamme qui finb ber 9^tom. unb 5Iccuf. Sing, quis

quem unb quid gebilbet, üom Stamme quo bie übrigen (Safn^, unb

jtüar ber (äenetiDu^ unb !Datit)u^ tvieber mit bem bemonftraticen

3u|afee i.

Sie quis ge^t quisnam, quidnam tüer benn? tüaö benn?

2) Sing. Plur.

N. qui, quae, quöd qui, quae, quae

G. cujus, cujus, cujus quörum, quärum, quörum

D. cui , cui , cui quibus
,
quibus

,
quibus

Äc. quem
,
quam

,
quöd quös

,
quäs

,
quae

Ab, quo, qua, quo, quibus, quibus, quibus.

Neutr.

quid? \va^?



Gl

51 nm. !Der Iccuf. ®ing. 9}laöc. ift üom (Stamme qui gcbKbet,

ebenfo !l)at. u. 2161. "^luv., blc übrigen ($afu^ toom (Stamme quo,

unb beffen iDedination gleid; ben cnt|>red;enben Ciafuö bom ©tamme
ho (hie, iNgl. §. 114.).

(^benfo quinam, quaenam, quodnam? tpeld^ev bcnn? (feiten.)

3) Sing. Plur.

titer? ütra? ütrum? utri, utrae, uträ?

utrius , utrius, utrius? utrörum, iiträrum, utrörum?

utri, utri, utri? utris, utris, utris?

utrum , utram , utrum ? utrös , uträs , uträ ?

utrö, uträ, utrö? utris, utris, utris?

21 um. uter enti>ricf;t beut 3viec^ifrf;cn rroTSQog für y.öisoogj beutfrf; weder,

unb ift ber (5ompavatii)uö Dom @tamm quo. Utrius für utro-i-us, utri für

* utro - i - ei ,
* utreiei.

3ufal^ 5luf allgemeine Quantität unb Dualität gef;en quantus

\m grol? quot Vü\t mele? qualis n^ie be[d;affen?

§. 117. Pronomina relativa.

qui, quae, quöd tDelc^er n. f. f.

quicunque, qusecunque, quodcunque Jcber iDeId;cv, n)eld;ev immer.

quisquis, quidquid (quicquid) Jeber meld;er, ii^er immer; n?a^ immer,

aüe^ ma^.

quiqui, quaequac, quodquod tüelc^er immer,

üter, utra, ütrum tr)eld;er bon beiben.

2t nm. 1. quicunque ift -= quiquomque n)er tDann and; immer.

5Bon quisquis finb nur lüenige gormen gebränd;(id; : quisquis, quid-

quid (quicquid), in älterer ^ni quemquem; i)on quiqui C;änfig

cuicuimodi für cuiuscuiusmodi , cuiscuismodi
, fetten ^3iom. ^Inr.

quiqui , 2lbl. (Sinv3. quoquo , m. u. n.
, f)3äter quaqua

, fd;on bei ^it?.

quibusquibus.

Hnm. 2. 2)ie 2)ecItnation ift biefelk tüie bei ben ^^^'agepronomina.

3trc^aifd;e formen finb quöius, quoiei, quoi, 9?om. ^lur. ques. 3n alter ßeit fiubet

fic^ aurf; quis a(8 fuBftantibtfd;e3 9h(atiüum gebvaurf^t unb ebenfo quid in quid

volet = quod volet. 91id;t fetten ift ein Stblat. qui ijom (Stamme qui, befon^

ber§ in quicum, unb bicfeS in ber ctaffifd^cn ^\>xcL^)i Dorjügtid; in ottgemcinem

®inne. 3m 9ie(atibum n)irb ber Nation«, 5tbt. ^Inr. l)äufig bom (Stamme quo

gebilbet: quis.

2t um. 3. 3n ber altern ®:^rad;e fiubet fic^ oft quisquc, quaeque etc. für

quisquis ober quicunque, unb um}]cfef;rt quisquis für quisquc.

2t nm. 4. 25om ^Retatii^nm iüirb, n)ie i^om 3nterrov3atimmt , cui

^cffeffiiMun quoius, cüius, l^cn tuem, tDetd;em, gebitbet.

3n| ali- 2tuf allgemeine Quantität ober Qualität get;cn: quautus

^vie groß, quot iinc tiete, qualis njie befd;affen.
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§. 118. Pronomina indofinita.

qiiis ober qui, qua ober qiiae, quid oWvquod: jcmanb, cttvaö; ein,

eine (euflitifrf)).

aliquls ober aliqui, aliquit obcv aliquac, aliquid obcv aliquöd

:

jcmciub, ii\]cnb ein, ctiua^; ivv^enb ein.

quisquani, quidquam (quicquam): \x(\m\) jcntanb, trc^enb ctiua^;

ivc\cnb ein.

quispiam, quaepiani, quidpiam obcv quodpiam: etliM jcmanb,

ettvaö; ctma ein.

gvvicjcnb: ecquTs cbev ecqui, ecqua obcv ecquae, ecquid obcv

ecquod? ivc^cnb jcmanb? tvc^enb etioaö? ivgcnb einV

quidam, quaedam, quiddam obcv quoddam ein gctüiffev.

quisque, quaeque, quidque obcv quodque icbev.

quivis, quaevis, quidvis obcv quodvis jcbcv Beliebige.

quillbet, quaelibet, quidlibet obcv quodlibet jcbcv bcüeBi(^e.

rdlus, ülla, rdlum tvc^cnb ein cinjigev.

urdlus, nülla, nüllum fein.

nounüUus, nonnülla, nonuüllum mancf;ev.

älius, alia, aliud ein anbevcv.

alter, altera, alterum bev eine obcv anbeve (oon jiDcien).

alteruter, alterautra, alterumutrum bev eine obcv anbeve (i)on

jtücicn).

Uebev bte leyevn ijcvgl §. 115. 5(nm. 2. p (Jnbe.

uterque, uträque, utmmque j;ebev i)on Betben.

utervis, üträvis, utrumvis jebev (Beltebtgc) i)on jtDcien.

üterlibet, üträlibet, ütrumlibet jcbcv (beliebige) i?on jtr>eten.

ueuter, neuträ, neutmm Mnev t)on beiben.

5Inntev!ungen. 1) '^k govmen auf -is, neben iDeld^en fold^e

auf I e^nftieven, tücvbcn bov^evvfd;cnb fubftantioifd; gebvand;t, toä^venb

bie (e^tevn t)ovr;evvfd;enb abjccttt^ifd; Deviücnbet iDcvben. ^etna^e au^^

fd;liegüd^ abjcctimfd; finb bie govmen auf -od, fubftantitnfd; biejenigen

auf -id. ^te gemininfovmcn iDCvben faft nuv in abjectii^ifd^cv gügung

gebvauc^t, unb in t)ovcIaffifd;ev 3<^^t gelten bie govmen quis, quisquam

and; füv n)etblid;eö (^cfc^lcd^t. 9^ebcn bev einfachen gcmtninfovm qua

finbet fic^ in bcn mit qui p|ammengefe|ten aud^ quae b. i. qua - i , im
'^Zeutv. *$luv. i)on aliqui nuv baö einfacj^e aliquä.

2) Strc^aifd; ift bie 5l6Iotiij[orm ouf -i ftatt berjenigen auf -ö in quiquam,

quipiam u. ä.

3) T)k ^eclination aüev biefev Sövtev ift bie ^vonominale, b. l;. bev

®enetiDu6 enbigt auf -i-us, bev !l)atiDn^ auf i.

3n alius (tocrüirste i^ormen finb alis, alid) ijerfc^milst mit bem I ber

(Snbimg -lus ftamml;aftes i, alter f;at alterlus, ijevüirjt aber fein i im S5erfe

häufiger otS bie ütvigen ©enitiöe bevfelt>en ^Ivt. ?t6er neSen ben :|)vonomiuaIen

govmen jeigen fid^ bei einseinen, namentlich im Femininum, and) bie geirö^n^
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ticf;en, 'mk 3)at. alio, nullo, ®cntt. ii. ^at aliae, solae, alterae, im gram-

nmtifc^en (Sinne immer generis neutri. Sßielfad; ift ber ®enit. auf i nur ein

fd;ein6aver , b. i). einfilbige ?lnöjpvad;e öou -ius mit Sßevluft ton s. Alius fommt

feiten i)or unb iinrb oft burd) alterius Vertreten, SSon alteruter fönnen beibe

2:()ei(e ober nur ber jireite flectiert n^erben.

4) T)k pronomina indefinita quis, qui finb bcrfelSen gcrm, tDic

bic interrogativa unb relativa. ^n^cx tf;ncn finbct fid; aucB bem rela^

tiDcn unb fragenbcn uter cntfprecf;enb ein inbcfinltcö üter, jebod; nuv

nad; si unb in ne-uter nid;t irgenb einer üon ^meien. Aliquis ift

mit all (®t. alio) jufmnmengei'e^t unb I;ei^t eigentUd^: anbev^ \mx

(„irc^enb ein anberer" f^ei^t alius quis ober alius aliquis). 'Da^

singulare tantum quisquam ^ei^t iüer trgenb n?ie, in irgenb

tDeId;em ®rabe, quispiam b. i). quis-pe-iam mx gevabe eben.

Ecquis ift mit en üerbunben; quidam au^ qui -dam irgenb n)eld;er

eben^ teer nun, quisque n^er and;, jeber. Quivis unb quilibet finb

au^ qui mit vis bu iDiüft unb libet pfammengefet^t. üllus ift
=

unulus , nuUus = ne uUus ; neuter erft admä^Iid) au§ ne - uter

pfammengefd^mol^en', in älterer3eit breifilbig gef^rod^en.

§. 119. ®aran fdaließen tDir bie (Eorrelatiüa ber Ouantität
unb Qualität, W)dd)c ebenfalls "ißronominalia finb:

quöt, für quöti, tüie i)iele? (quötus ber tpie melte?)

tot (für töti) fo Diele,

aliquot irgenb tuie i)iele, etltd^e.

quantus (für quavantus) tüie groß? tantus fo grog.

aliquantus irgenb tt)ie gro^.

quälis (b. i. qu'älis) n)ie befc^affen?

tälis fo befd^affen.

quälis irgenb toie befd;affen.

^ie interrogativa finb pglei^ bie relativa unb fönnen aU
fold;e auc^ terbop^jelt toerben ober -cunque anfefecn: quotquot,

quotcunque.

23gl. oben unter ben determinativa, interrogativa, relativa.

ß; at i u ö a t i n.

§. 120. T)k (Konjugation entfte^^t burd; ^(nfel^ung i)on ^er^

fonalenbungen an einen ^erbalftamm.

T)a^ ^atcinifd;c bejeid;net bret "ißerfonen (personae) ol;ne

(^ef(^led;t6unterfd;ieb unb biefelben in jtoei 3^^;^en (numeri).

§. 121. ©urd; bie ^nbungen toirb j^ugleid; ber 3uftanb beö

(Subjecteö bejeid^net, b. l;. ob eö fid; tl;ätig ober leibenb ober

tl;ätig unb leibenb oerl;altc. liefen 3uftanb (refpectioc feine 5lu^-

brudöform) nennen bie (^ramntatifer mit einem nad; falfd;cr 5(nalogie

oom ^Jiominalftamine genommenen ^luöbrud'e genus. ''Jlad) ber gorm
unter|d;eiben Unr im Vateinifd;cn jtoei genera, ba^ genus activum
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imb Wiö ,u:(Muis passivum: tf;ätivU' ^nib (cibenbc giiftanbö-

f V m.

§. 122. ^anjd;cii ^-l)ciMftvimm uiib Cinbiuiv-i tritt bio iöc^cid;^

mimi bei3 modus, b. f;. bev ^tuöfacjcavt. ^cr mödi uutev)d;cibct

ba^ Vvitcini|d)c b v c t , bcu imlicativus , b. T;. btc a n 5 c t c\

c

iib c 5luö^

]vic^i\u-t, biivd; wcldjc eine §aitblimv\ aU unvflicftc bv^vgcftcUt lüivb (eö

fol;lt icb^:3 ^^J^^bu^^^eid^cii) , boii imporativus, bic befcf;Icubc 5luö^

fvi^cvivt, biivd; iucUte eine »paubliiiu] i\m einem ^lueiteii geforbert iüivb

(e^3 fet;lt iebe^3 ^J)^>bl^3^eid;e^ , iinb bie Ornbimg anvb i^evüivst ober bev^

bopvelt), bell conjimctivus b. I;. bie uevBiinbenc luöfay^eavt, buvd;

ii>eld;e eine ^paiibtuiiö alß i>oit anbeni at>(;äugig, alö bloj^ möglid; bav-

gc[tellt tinvb (angebeutet buvd; ein beftimmte^ ä2obu^jetd;eu).

§. 123. '^cx Seiten (tempöra), tu tüeld;e eine §aublung ober

ein 3^M*tö^^^ t^evj'e^t toirb, bejeid;uet bciö Öateinifd;e siDeiutal bvei:

1) imperfecta: praesens, praeteritum, futurum;

2) perfecta: praesens, praeteritum, futurum,

ober: praesens, imperfectum, futurum;

perfectum, plusquamperfectum , futurum exäctum.

T)er iüefentlid)e 5luöbruc! ber S^empcra liegt in ben !I^em^u^^

ftäinmen, bie tüieberum einfache unb (fpätere iöilbungen) pj'ammen*

gefeilte fein !ennen. 3m Öateinii'd;en tDerben mel;rere gormen mit

§ilfe be^ 23erbnm^ fein, esse, gerabep umfd;rieben.

§. 124. Die burd; ^erfonaIsetd;en beftimmten gormen feigen

verbum finitura.

§. 125. 21(6 verbum infinitum , b. I;. alö nominale ^l^etle

ber (Konjugation erfd;einen im ^ateinifd;en : infmitivus, parti-

cipium, supinum, gerundinm.

^6 gibt im Öateintfd;en

einen infinitivus imperfecti activi unb passivi,

einen infinitivus perfecti activi,

ein participium imperfecti activi,

ein participium perfecti passivi

unb einen barauö unb bem 33erbum esse pfammengefe^ten infini-

tivus perfecti passivi,

ein participium futuri activi

unb einen barauö unb bem Verbum esse pfammengefefeten infini-

tivus futuri activi,

ein supinum auf -tum (-sum) unb -tu (-su),

unb einen au6 bem erftern unb iri pfammengefefeten infinitivus

futuri passivi,

ein gerundivum (participium necessitatis , toeniger rid^tig participium

futuri passivi)

unb ein baran fid; fc^Uegeube^ gerundium.
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5Inmetfurtgen ;^u §. 120
ff.

1) 3)ie (Snbungcu bc3 5Ictit?uin8 finb ki 3ufnnimcn[c^un,q mit bcni 35cv'6at='

ftamm mobificicrte ^vonomiitalftänimc, bicjcnigeu bcr },\vd evften ^kvi'onen bie

Stämme bei* pronomina personalia substantiva , bielenigeii bev britten ber

@tamm -ta. @ie erjd^eineu im ?atcinif(^en

im sing. 1. ^eiion at8 -m (ober bie ©nbung fe^It)

* * 2. 'i)3er)on al8 -s (perf. -tl für tä; imperat. -tü(d), ober bie

ßnbung fel;lt)

3. ^erfon ai^ -t (imperat. -tü(d).

im plur. 1. ^eri'oii a(8 -müs, für ältcreg müs

* * 2. ^erfon at§ -tis (imperat. -te ober töte)

* = 3. ^crfon al§ -unt (imperat. -unto[d]).

Sine crfte ^erfon be6 3m^eratiö§ ift ni(f;t borf/anben.

Urf^rüncjüd^ lauteten biefe (Snbungen im @ingulari6:

-mä, mi (bgt. mi-lii)

-tva, ta, ti, si, imperat. -dhi (öcj(. tu, ti-bi)

-ta, ti (ügt. -tud in istud).

Sie (Subungcn beS ^(uratis finb ^lurak ber ©ingntarformcn nnb taute*

teu urjvrüncjtid;:

-masi

-tas

-anti, -nti.

S)ie boöeren f^ormen beS 3m^eratito§ finb burcf; SSerbo^^ctnng be@ ^er-

fonatseid^cnö entftanben.

2) Sic ^orm beö Iatcinifd;en ^af fitonmS ift nrf^jrüngtid) eine 9ief (ejctD^

form, b. ^. e6 ift baS allgemeine $Ref(c^'ii)um sva, se an baß 5tctitoum gefügt.

3)effen s ifl at^er im HuSlaute außer in bcr jti^eitcn ^crfon ©ingnl {wo ba§ s

ber Hctiijcnbung biefen Sanbet erlitten fjat) in r crn)cid;t trorbcn, },. 33.

lego-r (für lego-se)

leger - is (für legis - is)

legit-u-r (für legit-u-s.)

legimu-r (für legimii(s) - s)

legunt-u-r (für legunt-ii-s.)

Äaum (iegt in bcm fd;etnt)arcn 33tnbe(aut noc^ ein 9lcft bcr boffcn (Snbnn^

gen toor. Gin m ber 3(ctii?enbung fd;n.nnbet bor -r 5. 53. lcge'ba(m) - r. Sic

jh^eite ^crfon ^hir. ift bcr bcrftcinerte D^iom. ^tur. eines ref(cj:ib =^ :|3affiben ^ar*

tici^ialftammcö be3 jebeSmaligcn 2^em^ugftamme8
,

3. 33. legimini „gckfcn

\ocrbcnbc" (nämt feib ir;r); für bie jtt)eite nnb britte ^^erfon beß 3m|3cratiij8

bcftanb in atter ßeit and; eine ®ingn(arform biefcr 5(rt: 5. 33.

progredimino (nämt. esto.)

3) gormat nuterfd;cibet baö Öateini)d;c nur jtvci gcncra. 3n ber 9ic==

f(cj:ibform hat fid; aber bie 33 eben tun g beö ^affibumS cnt»r>i(felt. Sa^
nc6en cvfd;eiucn and) mit atgetreuntcm ^rouomcu gctntbctc Stcf tcj:iba, nnb

nerjmen für uns l^cfonbcr« in bcn ^artici^ien manche verba trangitiva ju-

ScOiüciscv'Sibfcv, Mcinijrfic (^rammatil. 5
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gleich bell (^iiiu ihmi i)ieflcj,-il^cn an: vorto „ id; UH'iibc" iinb „id; \uciibc mtd;/'

res moventos „ bcivci]lid;c ^abc."

4)Yerl)a traiisitiva f;cij^eubicjonu3CU, iueld)c cht 01>icct im 5Icci^

fatiiMb^ '^u jid> iicr^inon; vorl)a transitiva föiiiioii ein i.>onftäiibtj-\eö

'^l^vilfiiMim Inlt^cii. Vor])a intransitiva r;ci|loii biojcinc\on UHlito feilt

Clnoct ober ein Cbjcct in einem aiibevii (5a[iK^ ali^ im 3lccu[atimiö bei

fid; I;a(Yn; bie evftevit T^eij^en aud; verba noutra.

5) 3)cr 9D^^blK^bcJctc^^uIlgc^ ftiib im 3iibci]cvniani[c6cii ^trci, bie eine

tejlcl^enb im S^iiaihc ciiicö ^n-oiicminalcu ii, bic ja^citc im 3»^i<ic eines ja,

n>eW;cö oft in i snfammentjcjojjcn ivivb. 3m ^atcini[d;en ift bie le^tcve tor^

unegenb, nnb bic gevm bcö 0)>tvitii>S nmfafit I;icr bie 33ebcn innren bc3

coniimctivus nnb optativus. 3)ie <SiHJc ja ift eine Snrjcl „(]el;en/' n)cld;c

anä) ba^n bicnt ein buvatiücö ^väfcnö jn bilben, 5. 33. cupio.

6) lieber bie 2;emi3ufiiftämme ficl;e §. 127 n. 135.

7) ®er infiiütivus activi ifl nv]>rünglid; ein dativus sing. einc8 nnmitte(*

fear ijom 95evt\-il[tamm gebilbeten nngcfd}led;ticjen nomcn actionis auf -us nnb

lautete tu bcv ältcvu ®^rac^e auf -se onö. Mmäl;tid; evn3eid;te \i6) s (jiinfd}en

jttjei 35o!aten flel;cnb) in r nnb ba§ tontofc e iDurbe e. (gr(;alten ift baS s in

es-se unb in bem bamit jnfammengefctjtcn 3ufinitibu8 ^crf. @inem borr;er=

gcT;enben r ift s affimiliert in fer-re. einem 1 in vel-le. 2)ie alte $?äu(jc ber

Snbung ift erl;altcn in fieri (alt aud; fiere).

S)er uri^rünßtid;e infinitivus impcrfecti passiv! lautet auf -ier an^:

amärier, docerier, audirier, legier; in ber gclri)()nlid;en i'itteratuvf^vac^e ftel;t

bafiir amä-ri, doceri, audi-ri, legi.

8) S)aö partieipium imperf. activi ift cjeHlbet .mit -n-t (n-ti),

ttjetd^eS on ben ^väfengftamm antritt: ama-nt(i), doce-nt(i), andient (i),

lege-nt(i); 9^om. araa-ns u. f. f. SSon einem partic. imperf. passivi auf

-mi-no, m-no finb nur ijereiujelte @:|)nren borl^anben.

9) (Sin part. perf. act. al§ integriercnber X^eil ber Sonjugation fel^lt.

3)aö partic. perf. pass. ift gebilbet auf -to, 91cm. tü-s, -tä, -tum, angefe^t

unmittelbar an ben S3erlßalftamm. «Statt beö t fteltt fic^ ni^t fetten s ein. (Sine

jmeite 35ilbuug auf -no iüirb nur abjectibifd^ bertueubet; mägnus getcad^fen;

vä-nus u. f. f. für vac-nus; plenus.

10) 2)a§ part. fut. activi ift bie Slbiectibform ju einem nomen agentis

auf -tor, -sor, treld;e3 unmittelbar ijom ©tamm gcbilbct ift: ama-tor, ama-

türus; doc-tor, doctürus; audi-tor, auditürus, lec-tor, lectürus. Urf^rüng^^

li^ ift es oi^ne fpecififc^e guturbejeic^nung.

11) gälfc^lid; U)irb julueilen partieipium fut. pass. genannt bie ?lb*

jectibform, it?elc^e burc^ 2ln[e^nng bon n-do (n-dus, n-dä, n-dum) an ben

^räfenSftamm gebilbet ixnrb (gerundivum, partieipium necessitatis.) @te

I
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ücjeid^iiet einen ©c^enftanb aU jum 53en?ivfen, §eri)oi-nifen einer .^anblung

ober eines ßi^P^"^»^^ ^et^()iiJt ,
<ieeignet.

3)a3 gerundium 6cftef;t onö bcn casus obliqui sing, beö [u6ftantii)i|d^en

9^eutrnni8 biefer 9Ibjectib[orm : -ndi, -ndo etc. nnb bient bajn, bie 2)ecünatton

beS infinitivus imperfecti ju bertollftänbigen.

12) 2)a§ supinum auf -tum (-sum), n?elc6c3 feinen integricrenben %\)z\i

bcr Konjugation au§mad;t unb nur mtPräucl)Iirf; atS britte (Stammform

neben träfen«, ^^erfectum unb 3nftnititn§ 3mperfectt aufgeführt trirb, ift

^kcnf. i)ün subst. actionis auf -tu (-su), n^eldjcS an ben ®tamm angefeilt

u>irb. ©anekn tefte(;t ein ?(6(atiöu8 auf -tu (-sn).

^tr (äffen bie Dodftänbigeit ^arabtgmata bev regelmäßigen (s^on^

ingatton nad) ben überlieferten tier 5(rten nnb in ge\Di3^n(td;er 9^eif;en'

orbnnng folgen. !^ie nominalen gormen bcr (Soningatton fteden mir

abgefonbert anf.
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^avaöinnirt Dcv cvftcn ßiminaati

A c t i V u m.

1 Uli i c a t i V u s.

•
C n j u n c t i v u s

ilmÖ id; licbc ainein id; liebe

n amäs bn licbft aiues bn liebeft

6i ainät er liebt amet er liebe

^ amämiis wix lieben amemus tuiv lieben

amätis ii;)r liebet amötis il;v liebet

amant fic lieben. arnent fie lieben.

Ph

amäbam id; liebte

amilbäs bn liebtcjl

amäbät er liebte

amabänius umv liebten

amabätis i(;r liebtet

amäbant fie liebten.

amäbo ic^ n?evbe lieben

ainäbis bu anrfl lieben

araäbit er n)irb tieben

amäbimus n)ir trctben lietjen

amäbitis i^r n^evbct lieben

amäbunt fic Vücrben Heben.

amävi \6) f)abc geliebt

amavisti bu l^aft geliebt

amavit er i)ai geliebt

amävimus trir l;aben geliebt

amavistis i^r l^abet geliebt

araaverunt fie I;aben geliebt.

amäveram x6) f)a\U geliebt

amaveräs bu T^atteft geliebt

amaverät er l^atte geliebt

amaverämus njir Tratten gcUcBt

amaverätis i{;r hattet geliebt

amäverant fie Ratten geliebt.

amärem id; liebte (iviirbc lieben)

amärös bn (iebteft

amäret er lieBte

araareinus mir liebten

amaretis i^r liebtet

amärcnt fie liebten.

amatürus sim ic^ ivcrbc lieben

-a

-um
amaturi

-a

sis bu njerbefl lieben

Sit er tt)erbc lieben

simus tt)ir hjerben Heben

sitis i{)r Werbet lieBen

sint fie luerben lieben.

amäverira ic^ Ijobt gelieBt

amaveris bu T^abeft geliebt

amaverit er 'i)abt geliebt

amaverinms njir Ijaben geliebt

araaveritis i^r I;abet getiebt

amaverint fie f)aben geliebt.

amavissem ic^ ^ätte geliebt

amavisses bu l^ätteft gcücbt

amavisset er l^ättc geliebt

amavissemus tüir bitten geliebt

amavissetis i^r bittet geliebt

amavissent fie l|ätten geliebt.

^ amävero id; n?erbe geliebt baben

I amaveris bu tDirft geliebt l;oben

J amaverit er tvirb geliebt b^ben

^ amaverimus tt)ir tverben geliebt baben

^ amaveritis ibr irerbet geliebt baben

^ amaverint fie tt?erben geliebt baben.

Sing, ama liebe

amäto bu foöft lieben

amäto er foö lieben

Imperativus.

PI. amätc liebet

araatüte ibr fottt lieben

amanto fie foßen lieben.

i
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amävi, amatum, amare üe6en.

P a s s i V u m.

Indicativus.

ainur i(^ tt^erbe i]eltcüt

aiuäris bu ivirft geliebt

amätur er uürb geliebt

amämur wix iuerbeu geliebt

amämini il;r tverbet geliebt

amantur fic tücrbcn geliebt.

aniäbär ic^ ttJurbc geliebt

amabäris bu tüuvbefl geliebt

amabätur er tviirbe geliebt

amabämur tvir iüurben geliebt

ainabämiiii ii)X unirbet geliebt

amabantur fie tüurben geliebt.

amäbor iö.) tuevbe geliebt ircvben

amaberis bu U^irfl geliebt luerbeu

amabitur er wirb geliebt iüerbeu

araabimur tinr lüerben geliebt iverben

aniabimini i^r hjerbct geliebt ^verbeu

amabuntur fie tt?erben geliebt n^erbeu.

amatus sum ic^ biu geliebt tDorbeu amatns sim irf; [et geliebt tuorbeu

Con j unctivus.

amer ic^ trerbe geliebt

ameris bu U)erbeft geliebt

ametur er Jverbe geliebt

amcmur trir U)erbeu geliebt

amemini il;r tcerbet geliebt

amentur fie »erben geliebt.

amärer id; tüürbe geliebt

amareris bu tx>ürbeft geliebt

amaretur er tinlrbe geliebt

amaremur iDir irürbeu geliebt

amarcmini il)r tuürbet geliebt

amarentur fic tüürbea geliebt.

- a es bu bift geliebt tvorbeu - a

-um est er ift geliebt U)orbeu -um

amati sümus tüir fiub geliebt irorbeu amati

-sd estis i^r feib geliebt tDorbeu -se

-a sunt fie fiub geliebt iüorbcu. -a

sis bu feift geliebt u^crbeu

Sit er fei geliebt iuorbeu

simus tüir feieu geliebt u^orbeu

sitis il)r feiet geliebt irorbeu

sint fie feieu geliebt tvorbeu.

- a esses bu träreft geliebt tvorbeu

-um esset er U)äre geliebt iüorbeu

amati essemus wix W'dxni gel. iüorbeu

-ae essetis i^r W'dxd gel. U)orben

- a essent fie iüäreu geliebt tüorben.

amatus cram i^ toax geliebt »orbeu amatus essem ic^ träre geliebt ttjcrbeu

-a eräs bu tüareft geliebt U^orbeu

-um erat er UJar geliebt u?orbeu

amati erämus unr tuareu gel. U?orbeu

-le erätis il;r traret geliebt U)orbeu

- a erant fie tüareu geliebt iDorbeu.

amatus ero id) UJerbe gel. irorbeu feiu

-a eris bu trirft gel. lüorbcu feiu

- um crit er ttjirb gel. irorbeu feiu

amati erlmus tüir toerbeu gel. \v. feiu

-X critis il)r trerbet gel. \v. feiu

- a crunt fie tuerbeu gel. U). feiu.

Imperativ US.

Siug. amärc tüerbe gel., \a\] birf? liebeu PI. amämini tüerbct gel. , laJ3t cud)

amator bu foüft geliebt U^erbeu

amätor er foll geliebt iuerbeu

(amemini il;r feilt geliebt ivcvbeu)

amantor fie foücu geliebt u^crbeu.
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Imlicativus.

^ d(5ccü id; Icl;re

^ doccs bii Ic^rjl

§ docct er Icl;rt

"7 doceinus ivir Icftreii

1^ docetis il;v Icl;vct

"^ doceiit fie lel^vcu.

^ docübaiu id^ Icl;rtc

S docebas bu Iel;vtcft

§ docebat er Iel;rte

S< docebänms ivir Icl;rteit

Ä< docebätis il^r Iel;rtct

>^ docebant fie (el^rteu.

;]iucitc (Suiijuöntiuit: docco, docui

x\ c t i V u 111.

('oiijnnctiviis.

doceäiu id) Icbre

docciis bu Iel;reft

doccät er lettre

doccaiuus \v\x lef;reii

doccatis i(;r U\)Xü

doccaiit [ic lel^reu.

düccrcm id; lehrte (ivürbc tel;rcn)

doccres bu Iel;rtcft

docerct er Ief;rte

doccrcmus Unr tel^rtcu

doceretis i(;r tel;rtet

docerent fie (eierten.

5: docebo id; ircrbc teuren

1
docebis bu iinvft (el;rcu

•s docebit er tinrb Iel)reu

"^ docebimus ivir u^erbeu klaren

§< docebitis if;r irerbet Icljrcu

•^^ dücebuut fie tüerbeu kl;reu.

^ döcni ici^ ^aht geleljrt

i dociüsti bu l^aft gekört

ö docuit er Ijat Qzkl)xt

Ss docuimus irir I;abeu getcl;rt

'g* dociiistis i^r l^abet gek(;rt

^ docuerunt [ie t;al6en gekört.

.^ docueram id; l^atte getel;rt

S docueräs bu l^atteft gekf)rt

c docuerat er I;atte gekört

^ docuerämus irir (;atten gekf)rt

'^r docuerätis i^r I;attet getel^rt

Ps docuerant fie fjatteu gekört.

j^
docuero ic^ tt)erbe geklärt ^abtw

I docueris bu U)irft gekört I;a6eu

-1 docuerit er ixnrb gekört l)a'htn

'*^ docuerimus tt)ir U)erbeu geklärt Ijobcn

"^ docueritis i^r trerbet gekirrt {)oBeu

^ docuerint fie irerbeu gekl;rt lf;aBeu.

docturus sim id; tDerbe kl;reu

-a sis bu tüerbeft klprcn

-um Sit er U^erbc k'I;reu

docturi simus tüir tuerbeu kf;reu

-ae sitis i:^r luerbet kt;reu

-a sint fie tüerbeu te(;reu.

docuerim \6) ^ak gekfjrt

docueris bu ^akft gekl;rt

docuerit er l^abe gekl;rt

docuerimus irir l^abeu getel^rt

docueritis il;r {;abet getef;rt

docuerint fie 1)a^m gekl;rt.

docuissem id; I)ätte gekört

docuisses bu I)ätteft gekl;rt

docuisset er I;ätte gekf;rt

docuissemus irir l;ätteu gckl;rt

docuissetis ir;r f)ättet gekört

docuisscnt fie (;ätteu geklärt.

I m V u s.

ing. döce k^re

doceto bu foüft kirren

doceto er foß k^ren

p c r a t i

PI. docete k^ret

docetöte i^r follt tel^reu

docento fie foltteu kl;ren.
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doctiim, docere lehren.

P a s s i V u m.

Indicativus.

doceor 16) iDcvbe gelcf;vt

doccris bu tvirft geteert

docetiir er tinrb gelehrt

docemur Xüix tiH'rbcn QQ\<ä)xi

docemini if;v tucrbet gekf;rt

docentur fie toerben geteert.

docebar iä) hjurbe getcf;tt

docebäris bu ivurbeft gekl)rt

docebätur er tüurbe gekf^rt

docebämur Xüix trurbcn geteert

docebämini i(;r lr>urbet geleljrt

docebantur fie iDurben gelehrt.

docebor iä) iverbe geklärt irerbeu

doceberis bu tt)ir[t gelef;rt lüerbeu

docebitur er iüirb getel;rt ivevbeu

docebimur tuir Jüerbeu gekf;rt ivevbeu

docebimini if;r n^evbet gelel;vt luerben

docebuntur [ie tuerben gelehrt toerbeu.

doctus sum ic^ bin getel;rt it»orbeu

-a es bu Mft geleiert u>orbeu

-um est er ift gelef;rt ivorbeu

docti sümus n>ir finb getel)rt lüorbeu

-ae estis ifjr [eib geletjrt tüorben

-a sunt fie [iub gekf;rt U)orbeu.

doctus eram id; Wax gekört ttjorbeu

-a eräs bu iüareft gekl;rt tüorben

-um erat er toax geklärt tuorbeu

docti erämus irir toareu gekl^irt tDorb.

- ac erätis xl)x U^aret geklärt toovbeu

- a erant fie tüareu gekört ivorbeu.

doctus ero id; merbe get. ir>orbeu fein

-a eris bu tuirft get iüorbeu fein

-um erit er txnrb gel. n^orbeu fein

docti erimustüirirerben gel.tüorbeu fein

-ac eritis it;r \t)erbet gel lijorbeu fein

- a erunt fie irerben gel. iuorben fein.

I m p e r

Sing, doccrc iverbe geklärt , lajj bid; t

docetor bu foltft getel^rt h^erben

docetor er foü gek(;rt n)erben

Conjunctivus.
docear \ä) trerbe gekl)rt

doceäris bu tüerbeft gekf;rt

doceätur er iüerbe getel;rt

doceämur W'xx iüerben gekr^rt

doccämini ii^r «werbet gekf;rt

doceantur fic tüerben geklärt.

docerer i^ iuürbe geklärt

docereris bu trürbeft geklärt

doceretur er ivürbe geklärt

doceremur tüir ivürben gek(;rt

doceremini if;r irürbet gekirrt

docerentur fie tüürben gekt;rt.

doctus sim id; fei gekört ttjorben

-a sis bu feieft gekl;rt ix^orben

-um Sit er fei gekört lüorben

docti simus ioir feien gekf;rt tüorben

-ae sitis t(;r feiet gektirt ivorbeu

-a sint fie feien geklärt ivorbeu.

doctus essem id) iväre geklärt ivorbeu

- a csses bu iväreft gekört ivorbeu

-um esset er iväre geklärt ivorbeu

docti esseraus ivir ivären gel. ivorbeu

- ae essetis il)r iväret gek(;rt n)orbeu

- a essent fie ivören gekl;rt ivorbeu.

a t i V u s.

PL docemini iverbet gckl;rt, lajjteud;!.

(doccämini i^r foüt gek(;rt iverbcn)

docentor fie foKen gekört iverben.
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^vittc (Sonjurtaüuu: icgo,

t i V u m.

Indicativutj.

. log5 id) lc[c

s legis tu licfcjl

I leglt cv lieft

a< legimus tinr Icfcii

a^ Icgitis ihx tcft

»^ legunt fie lefcu.

hj legebam id; laö

^ legebas bii Ivifcft

s legebat er Iviö

S^ legebaiiius ivir lafeii

ÄH legcbatis il)r lafct

^ legebant fie tafeii.

^ legam id; irerbe lefcu

P leges bii iinvft lefcn

| leget cv wirb lejcu

"*^ legemus iinr ircrbcii (cfcu

1^ legetis iljx irerbct Icfcii

^ legeut fie ircrbeii lefen.

^ legi id; haht gelefeu

I legistl bu I;aft gelefeii

s legit er ^at gelefcn

*^ legimus tüir l^abcn gelefeii

"ir legistis i^r l^abet gelefeu

'S legerunt fie l^afceii (jelefeu.

.^ legerani id; I;atte gelejen

S legeräs bu 'i)atk\t gelefeu

§ legerät er {;atte gelefeu

^ legerämus ivir Ratten gele[eu

'Sr legerätis i(;r fjattet gelefeu

f^ legerant fie l^atteu getefeu.

;5 legero tc^ trerbe gelefeu l^aBen

P legeris bu tt)irji gelefeu ^aku

I legerit er lüirb gelefeu f)abin

"^^ legerimus mir tDcrbeu gelefeu \)ahtn

^ legeritis i{;r tt)erbet gelefeu l^abeu

P^ legerint fie ttJerbeu gelefeu l;abcu.

("onjunctivus.

legam id; Icfc

legäs bu lefcft

legat er Icfc

legämus tvir lefcu

legatis i\)x lefet

legaiit fie lefcu.

legiSrem id; läfe (unirbc lefcu)

legeres bu läfcft

legcret er läfe

legeremus U)ir läfeu

legcretis il;r läfet

legercnt fie lafcu.

lecturus sim id; U)erbc lefeu

-a SIS bu lücrbeft lefeu

-um Sit er tverbe lefeu

lecturi simus n)ir Jücrbcu lefeu

-ae sitis il;r Iverbet lefeu

-a siiit fie tt)crbeu lefeu.

legerim id; l^abe gelefeu

legeris bu l)aU\t gelefeu

legerit er l;abe gelefeu

legerimus U)ir l)aku gelefeu

legeritis il;r ^ahzt gelefeu

legerint fie l;alJeu gelefeu.

legissem ic^ l;ätte gelefeu

legisses bu l;ätteft gelefeu

legisset er l;ätte gelefeu

legissemus Unr l;ätteu gelefeu

legissetis il;r l)ättet gelefeu

legissent fie l;ätteu gelefeu.

Imperativus.
Sing, lege lieS PI. legite lefet

leglto bu foltft lefeu legitöte it;r füllt lefeu

legito er foll lefeu legunto fie foHeu lefeu.
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legi, lectum, lÖgSre (cfen.

P a s s i V u m.

Indicativus.

legör id) Jcerbe ßelefeu

legeris tu tvirft gelefeii

legitui' er ir^irb gelefcu

legimur tüir irerbeu getcfcn

legimini il)r lucrbet gck[eu

leguutur fie hjerteu gelei'en.

legebär id; iDUtbe getefen

legebäris bu anivbeft gele[eu

legebätur er n^urbe gelefen

legebämur toir tvurben gele[cii

logcbämini ti^r umrbet gelefcu

legebautur fie tüuvben gclefen.

legar ic!^ tuerbe gelefeu iüerbeu

legeris bu ttjtrft gelefeu tüevbeu

legetur er tvirb gelefeu tverbeu

legemur wix ii^erbeu gelefeu iueibeu

legemini il;r ti^erbet gelefeu iuerbcu

legentur fie tverbeu gelefeu luerbcu.

lectus sum id; biu gelefeu tcorbeu

-a es bu bift gelefeu iüorbeu

-um est er ift gelefeu ii^orbeu

lecti sümus tt)ir [iub gelefeu ivorbeu

-ae estis il^r feib gelefeu ivorbeu

-a sunt fie fiub gelefeu iDorben.

lectus cram id; tr)ar gelefeu U)orbeu

-a cräs bu Ujareft gelefeu lüorbeu

-um erat er Wax gelefeu luorben

lecti erämus tt)ir u>areu gel. ioorbeu

- ac erätis il;r Waxtt gelefeu trorbeu

- a crant [ie irareu gelefeu ivorbeu.

lectus (3ro id; tvcrbe gelefeu U?orbeu feiu

-a cris bu tüirft gelefeu lüüvbeu feiu

-um erit er iüirb gelefeu trtorbcu feiu

lecti erimus \mx ivcvbeu gel. trorbeu feiu

- ae critis il;r werbet gel. luorbeu feiu

- a enint fie t^erbeu gel. lüorbeu feiu.

Conjunctivus.
legär id; tverbe gelefeu

legäris bu a^erbefl gelefeu

legätur er trerbe gelefeu

legämur w'ix U)erbeu gelefeu

legämini il;r irerbet gelefeu

legantur fie iuerbeu gelefeu.

legerer id} tt)ürbe gelefeu

legereris bu iDÜrbeft gelefeu

legeretur er luürbe gelefeu

legeremur tt)ir lüürbeu gelefeu

legeremini il;r tüürbet gelefeu

legerentur fie ir)ürbeu gelefeu.

lectus sim id; fei gelefeu luorbcu

-a sis bu feieft gelefeu iuorbeu

-um sit er fei gelefeu iuorbeu

lecti simus wix feieu gelefeu irorbcu

-ae sitis i^r feiet gelefeu ivorbeu

-a sint fie feieu gelefeu ujorbeu.

lectus esseni id; w'dxt gelefeu iycrbcu

-a esses bu märeft gelefeu iDorbeu

-um esset er U^ärc gelefeu ivorbeu

lecti essenms tt)ir lüöreu gelefeu lüorbeu

- ae essetis il;r U)äret gelefeu luorbeu

- a cssent fie iväreu gelefeu iüorbeu.

Sing, legere tverbe gelefeu , lafj bid; 1

legitor bu füllft gelefeu U^evbeu

legitor er füll gelefeu u^erbcu

m ]) e r a t i V u s.

PL legimini tverbet gelefeu, lafjl eud^ l.

(legämini il;r füllt gelefeu ivevbeu)

leguntor fie folleii gelefeu iverbeu.
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^

liulicativus.

uiuliö ic^ l;öve

luulis bu bövfl

aiulit cv l^ört

aiulinuis tvir I;ercii

auJitis il;r l;övt

aiuliimt fic l;övcii.

;^ aiuliobam \d) l;LH*te

^ aiuliebiTs bu bcvtcfl

s aiuliobät ev I,)övtc

^ aiuliebämus iinr bövtcu

1^ audiobätis il;v l;övtct

^ audiöbant fie I;örtcn.

-^ audiam id; tvcvbe l;öreu

g audiös bu Jinrft I^örcu

« audiet er iinrb I;öveu

^^ aiuliemus linv ivcrbcu I;üvcu

1^ aiulietis i^v ircrbet I;örcu

*^ audieut fic lucrbcu l)lhcn.

c^ aiidivi id^ hciH gcijövt

S audivisti bu Imft gegiert

I audivit er i)at gel^iirt

^ audivimus w'ix hahm gctjövt

"vT audivistis i(;u f;akt gef)ört

'S audiverunt fie l)ahni gehört.

.^ audiveram id; i)atk Qd)öxt

S audiveräs bu Iiatteft ßel;ört

I audiverät er f;atte gctjüvt

^ audiverämus mx l)ütkn gehört

'g" audivcrcätis il;r f;attet gel)ört

Ps audiverant [ie Ijatttn geprt.

ÜMcvtc CSUHiuautiuu: audio, audivi,

A c t i V u 111.

Conjuiictivus.

audiam id; I;öre

audias bu l;üvcft

audiat er ^öre

audiamus wh I;örcu

audiatis il;v l)'6xct

audiant [ie I;örcu.

audirom id; l}'6xiz (anirbc I;örcu)

aiidires bu l;ürtc[t

audiret er I;üvtc

audireiims linr I;ürteu

aiidirctis i(;r \ßxtü

audircnt [ic Iföxtm.

auditurus sim id; iDcrbc l^öreu

-a SIS bu iüerbeft (;öreu

-um Sit er ttjerbe I;örcu

audituri simus tinr iucrbeu l;üreH

-ae sitis i^r ii^erbet ^örcu

-a siiit [ie tverbeu r;öreu.

audiverim id; r;al6e gel;ört

audiveris bu I;al)eft gel;ürt

aiidiverlt er Ijabt gel; ort

audiverfmus w'ix ^aUn gel;ört

audiveritis i(;r IialJet gel;i)rt

audlverint [ie l^ateu gel;ört.

aiidivissem id; I;ätte get;i5rt

aiidivisses bu t;ätte[t ge{)ört

andivisset er f;ätte Qt'i)öxt

audivissemiis anr l^ätteu gef)övt

audivissetis il)r I;ättet ge^iJrt

audivissent [ie I;citten gefrört.

pj audivero ic^ tücrbe ge(;ürt r;abeu

P audiveris bu Jvirft gef;ört l&aBeu

i audiverit er iuirb gcl;ert ijaWn

^ audiverimus tt)ir irerbcu gef;ört f;aBeu

"g" audiveritis i(;r irerbet gel;i)rt I;abeu

'^ audlverint [ie tücrbeu gef;ürt ^ahtn.

I, m p c

Sing, audi I;öre

audito bu [oHft {;i3rcn

audito er foü (;tjreu

r a t i v u s.

PL audite I;i5ret

auditöte i^r foUt I;öreu

audiunto [ie [oüen f;öreu.
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auditum, audirc ^öten.

P a s s i V u ni.

Conjunctivus.
audiar id; ivevbc Qdjöxt

aiidiäris bu iüerbeft gehört

audiatur er toerbe geleert

audiäinur \v\x irerbeu gef)crt

audiämini if;r tverbet gef;ört

audiantur fie trcrben get)ört.

audirer iä) tvürbe Qtijöxt

audireris bu tuüvbeft gef;i)rt

audiretur er toürbe gef)ört

audiremur tüir anirbcu QÜföxt

audiremini i^r iinirbet öef)ört

audireiitur fie irüvben gefrört.

auditus sini id; fei (jcl()ört ivorbcit

Indicativus.
audior id; n?erbe c^tiföxt

audiris bu h)irft Qd)M
auditur er unvb ßcl;ört

audimur iriv tüerbeu geleert

audimini it)x U^evbet get;i5rt

audiuntur fie irerbcu gel;ört.

audiebar id; trurbe get;ört

audiebäris bu Unirbcft Qdföxt

audiebätur er iouvbe gei()ört

audiebämur iinr ivurben ge'^brt

audiebäniini t(;r iuuvbet Qdfoxt

audiebantur fie limrbeu gel;ört.

audiar id; trerbe ger;i5rt iverbeu

audieris bu trivft gel;ört irerben

audietur er iDirb gehört irevbcu

audiemur anr lüerben get;ört ii^erbeu

audieraini i(;r ttjerbet gel^ijrt tüerbeu

audientur fie tüerbcn gef;i)rt irerbeu.

auditus sum ic^ 6iu gelfjört ttjovbeu

-a es bu bift gel;ört irorbeu

-um est er ift gcl;ört trcrbcu

auditi siimus unr finb gel;ert ircrbeu

-ae estis il^r feib gel;i3rt tvorbeu

-a sunt fie fiub gel^ört iDcrbeu.

auditus eram ic^ U)ar Qdföxt luorbcu

-a eräs bu irarefl gel;l)rt irorbeu

-um erat er Wax ge^i)rt ivorbeu

auditi erämus u?ir iivireu gef)ort U^orbcu

-ac crätis it;r U^aret gcI;Drt li^ortcu

- a erant fie tvoreu gel;crt ivovbeu.

auditus cro ic^njerbegeprt tDorbeujciu

- a eris bu trirft gel;ört n)orbeu feiu

-um erit er ii^irb ge'^i^rtii^orbeu feiu

auditi crimus ttjir Ujerbeu gel;, iijorb. fein

- ac eritis i(;r tverbet gcf;. irorben fein

- a crunt fie U)evbcu gel), ii^orbeu feiu.

I m p e r a t i V u s.

Sing, audire ircrbe get;iJrt, (aß bid) (;i)reu PI. audimini ircrbet gc(;ört, (ajjt ciid; I;ör.

auditor bu foüft ge(;ert tüevbeu (audiiimini i(;r füllt gcl;ört iucrbcu)

auditor er fott gei^brt tcerbeu audiuntor fie folteu gehört iverbcu.

-a

-um
auditi

-ae

-a

sis bu feieft gc{;ört U) erben

Sit er fei gel;ört luorbcu

simus iDir feieu gef;i)rt iycrbeu

sitis i^r feiet gcf)i)rt ivcrbcn

sint fie feieu ge^i)rt U^orbeu

auditus essem i^ iräre gel^ört i\)erben

- a esses bu tüäreft gel^i5rt tvcrbeu

-um esset er W'dxt gcl;i5rt trorbeu

auditi essemus linr iüäreu gel;ört U^crbeu

- ae cssctis if;r Univct gcl;ört U^orbeu

- a essent fie iüäreu gel;i3rt irorbeu.
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^avaDinma cinc§ ^^räicn^ftanimo^ Der Dritten ßoniuoation

auf -io.

Imperf ectum praesens.

capio capiam capior capiar

capis capiäs caperis capitiris

capit capiät capitur capiätur

capimus capiämus capimur capiämur

capitis capiätis capimini capiämini

capiunt. capiant. capiuntur. capiantur.

Imperfectum praeteritum.

capiebam caperem capiebar caperer

capiebas caperes capiebäris capereris

u. f. f. u. f. f. «. f. f.
lt. l f.

Im perfeißtum futurum. Imperativus.

capiam capiar cape capere

capies capieris capito capitor

capiet capietur capito capitor

capiemus capiemur capite capimini

capietis capiemini capitüte (capiämini)

capient. capientur. capiunto. capiuntor.

Infinitivus imperf. act. : capere.

Participium - - capicns.

Gerundium: capiendi u. f. f.

Gerundiv um: capiendus, -a, -um.

§.126. T)k (Sonjugatton ;^crfä(U in eine fold^e mit buvd; a

qebilbetem 3mpcrfecttf;cma unb tu ctue fo(rf)c oI;uc baffclbc. UcBcv

icl^terc )d)\l. bte ^liiomala. Seil bie crftcve iu aBgcIeitctcu ober abc^c^

leitctcu äf;ultcf; gcftaltcteu ^tämiucu buvd; (ioutvacttou bev !i>cfvile im
^rä[cuö i?crfrf;icbcuc govm auvjeuommcu f;at, fo tüerbeu md) bicj'cu

'^väfeuöformeu üiev ^au^tcoujugatioucu aufgefteüt: bic cvftc

mit bcm teuulaute ä, bie ^tueitc mit bem teunlaute e, bic

b ritte mit bcm ^cuulautc ä, bcr aber (Sd)lDäd;uuc^ iu ö, u, i

cvlcibct, bic i)iertc mit bem ^teuu taute i. !Dcr erfteu, ;^u\ntcu

uub inertcu ließt eiu ficmeiuiamer ^u^gaug aja, bev mevteu aud; ija

ya @runbe.
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i<. 127. T'ic bvitto (Soniiuvitioii, uvIrfHMitoift iinaKv'toitotc ^VvKi

bi\3vcift, tf;cUt fid) luid; bov ^tviiuiiu-\oftviUiuu^ im 'l>väfoiu:< in mor;vcve

Uutoim'tcn.

1) '^cv ^präicib^ftamm [tiiitmt in i?cv daffiick'n 3^'^^ i^^i^ ^^^«

^l^cvbvilftamine übcvoin: iigo, vi^lio.

2) !lDcv ^^väfcnöftviium r;at t^crftärftcit ^'uv^cIt^oM (n =^ ou, i =
ei): dilco (alt douco), dieo (alt doicol , fido. !s^kt)cx (\cX)i^xcn uv-

fvviinc^lid) and) t^ie iuial\"\d^'itcicn ^^tämmc. auf ü: tluo, alt flövo,

tiiiö, iiiiL^ iiad) il;iioii vid)totcn fid; stornuo iinb bic bciitlid; aBcjdcttcten

auf au^5lautcubc^ u: metuo. U ift r;icr cttua ju v (^clüorbcu, j. ^.:

solvo; Iv, rv tncUetd;t ctujctu ju 11, rr.

o) ©cv "$väion^3ftamut r;at 'Jicbuplication uiit i (o) in bcr 9Jc^

bnvücaticn^^filbc : gigno. 5)al;iu öd;övcu and; bibo, sisto, sero [am,

bicfc6 mit uvfpviinv3lid;cm (uid;t tt;cmatifd;em) 33o!aIe.

4) !4}ov ^^väfinboftamm f;at bcn '^n]a\^ -no (nad; 33o!aIcn uub

ijalbt^cfalcu) : si-uo, po(s)-no, cer-no, coutem-no. (SDft \\)oi

11 = In: vello.j

5) 3m ^>väfcnöftamme ift ein ^Jt'afal in bie Sursd gebrungen:

riimpo, fraugo, sciiido.

6) ^cv 'ipräfen^ftamm ^at bcn 3iif«li -to (nad; (Gutturalen):

pecto, necto, plecto.

7) ©er ^u'äfcnöftamm fügt -jo, -lo an: cap - io
,
jacio , rapio,

sapio. (Ij, rj, tj oft 11, rr, tt.)

8) ©er *$räfeuöftamm uimmt - sco an : disco für dicsco
,
posco

für porcsco. ©iefe 53ilbunc5 finbct fid; oft aud; in abgeleiteten SSerbi^:

ardesco, iuveteräsco, obdormisco.

^nnt. 1. (Sinige ^räfensftämme ftnb me:^rfad) geHIbet, vok fnmiscor alt

für fruor, conquinisco sufammenfauevn , nanciscor.

3t nm. 2. 3n einer Hnja^l Serben finbet \iö) ber 3iif^li"ii ^^^^) 35o!aIcn,

-in iiaö) liquidis nur big in§ fed;ötc 3a^rl;unbert unb — i3ietteid;t sufäöig —
mit 2lu§name ijon (Sincnt unfid^ern 53eifviele nur in ber brüten ^crfon ^(ur. be8

^räfcnö: däiiunt = dant, nequmunt = nequeunt, prodlnunt = prodeunt,

interserinuntur = interseruntur.

Stnm. 3. 2)ie ^räfengftämnte gefien oft mel^r ober mxnber confequent in

33erbalftämnic über, namentlid; bicjenigen mit eingefd;obcncm S^afal: jungo,

pingo , fimgor.

^nm. 4. Sie Sonjngation Dieler Sßerba ift njirüii^ ober fd;cinbar auö

abgeleiteten (fc^tDa^en) unb urf:|)rün glichen*) (ftarfen) ©tämmen

*) ®o finbsedeo, venion. a. entfc^teben nrf^rilngüd; nnabgerettete Stämme,

wtid)t erft nümä^Iid; in bie (Slaffe ber abgeleiteten übergiengen: sedeo für sedio,

sedjo, gr. Kofxcd , venio = venjo = gr. ßaCvoj für ßnv](i).
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.qemijd^t: sedco, sedi, sedere; venio, veni, venire; peto, ipetm, petere;

däre „getcn" bilbct bic eiufilbi.qen formen das unb da nod; 3tnatogie ber ä-

Soiijuj^atiou. Stare ivMvb in bcii tcmp. iiiiperf. flecticvt iine bic ä-ftämmc.

§. 128. ä5om ^^rä[cnö[tammc ipcrbcn gcBilbct:

aU Z^Qik bc^ verbum infmitum: infiiütivus impcrfccti, particip.

imperf., participium necessitatis unb gerundium;

a(^ ^r;ctlc bcö verbum finitum: praesens indicat. unb coujunct.,

imperf. indic. unb conjunct. , futurum iudic.

§. 129. 3m praesens indic. fel^U bie (Snbiutg in bev erftcn ^evfon ®ing.,

aUx baS tt;cmatifcf;e o ift lang, aßmäl;ltd; mittelseitig , unb ctjenfo ix)ar einft ba§

ans a, o geid;lräd;te tl;ematifd;c i in -is, -it (bcr brittcn Sonjngation) lang, —
ber erftcn Sonjngation ift an§ äjo, ao, au bevfc^molsen , -eo bcr jmcitcn nnb

-10 ber bievten ftel;en für ejo, ijo. 3n ber brittcn ''^crfon ^(nr. ift a ber crften

nnb e bcr ^u^citen, ä ber britten (in ber @d;n?äd}ung Ö, ü) erhalten, in ber

i)ierten ftef;t i neten u (für ö, ä).

!Daö 1 bcr '^räfen^ftämme auf -lo (capio) etc. fc^iDtubct ubcxati

i)or 1 unb er: capis, capit, capimus, capitis, capere.

§. 130. Imperativus. !Dte ^crba dico , facio , düco, fero,

üon ben Betben letztem and; bie ^otn^^cfita , iDcvfeu vegelmä^tg in bev

claffifd;en @^rad;e in bcr stüciten ^er[on (Sing, baö t^emattfc^c e ab:

die, fäc, düc, fer; edüc, cönfer. 5lud; inger für ingere finbct

fid^. 35on scio tücrbeu in bcr D^cgel nur bie ftarfcn gormcn : scito,

scitöte, ebcnfo i^cn habeo im (Sinne t)on scio: liabeto, habetote

gebraud;t.

§. 131. !Daö praes. conjunctivi ift in (Scnjugation II,

in , IV burd; 23crlängcrung^ beö tl;entatifd;en a (eig. ä + ä) gcinibet,

tautet olfo auf - am , - äs , - at ; - ämus , - ätis , - ant ; in Konjugation I

tritt p ä baö cigcntlid; optatimfd;e i, tücld^cö mit jenem ^u e tjcr^

fd;mi(ät: -em, -es, -et; -emus, -etis, -ent.

§. 132. ^a^ imperfectum praeteritum indicativi tr>irb gcbil^

bet burd; ^i^f^^^cttfct^i^mg mit -bam, -bäs, -bat; -bämus, -bätis,

-baut, Dor tDcld;em bcr tr;cmatiid;e ^oM e in (Sonjug. III unb IV
nad) Analogie tjon (Sonjug. II taug (— e—) crfd;eint.

5(nm. -bam ift ein aUcö Imperfectum ijon l'uo, ti?erbcn, fein, ftcl;t atfo

für fuani, bvam.

§. 133. ®cr entfpred;cnbe (^^onjunctit^uö ift pfammcngcfci^t

mit -rem, -res, -ret; -remus, -retis, -rent, beffen r für ein

uriprüuglid;cö s flo(;t. 3Sor r crfd^cint bcr 2;(;cmai}ofal a alö o.

^nm. -scni, b. i. escm, eses etc. ift o])tativus ijom imperf. csam (oram).
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§. 134. !r^aö futiivuin ift in bcv cvfton uiib j^mtcit Qiouiii^-^attCtt

gelnlbct burd) ^iiiammonfot^Hn^l init -bo, -bis, -bit; -bimus,
-bitis, -bunt.

51 lim, -bo jlcht filv -bjo, l'uio irf) lucvbc

!^a^ tut. bov bvitton iiiib i^icvton (icniuc\ation ift in bcv 1. '^cv^

fiMt Siiuv ein (icnjunctit*, im Uobvic^oii ein Dptatio, tucBei ba6

alte tl;cniatiid;c a mit — i — },n v i\n*|dnnil^^t

:

löga-is = logös II.
f. f.

:?trd;ai[rf; finbet fid) awä) bic cvftc ^cv[Dn ©iiii]. o^natii^ijd) geüilbct: attiiige(m),

acciine(in).

"i^him. 1) 2)ic Giibnii;3 -im etc. (für -jäm, -jiis etc., -ie-m, -ic-s etc.)

lic;]t iicd; !tav Der in sim, velim, cvfrf)cint avd^aifd) and) in edini iinb duim

fiiv dem fcn einem (Stvimmc du für do neben - dnam in creduam. 3)ic ^or==

men verberit, cariiit etc. finb cntivcber Veraltete Snbicatilu' ober l^crborbcnc

Ueberlicfcrnng.

21 nm. 2. 2Ir(^aiid; nnb aÜ^emein btd^tcrifd^ ftnbcn \iä) im imperf. indic.

bie jniamniengejc^cncn formen anf - ibam : audibam , molibar n. ä,

3(nm. ?>. 2lrd;aifd; crfd^eint bie guturl^ilbnng mit -bo an^) in ben @täm*

men anf -i nnb in einem hjnrjelf^aften ajlanmie, nid;t fid;er auögemad^t in

©tämmen mit tI)cmotifd)cm a: audibö, expcribor, (reßctmäfjtg in ibo, quibo),

rcddibo; i?on (Smmmatücrn ükrüefert: dicebo, fidebo, exügebo.

51 nm. 4. 3n ber ^tüciten ^evjon @ing. beö ^affit^umö finbet

fid;, namcntlid; im gutnrnm, f;äufig -r^ ftatt -rls, b. t). Wi>\MX^

fnng bcö -s nnb V^antfcnfnng i>on -l: delectare, videre, delecta-

bare u.
f. f. güv baö ^räfenö finbet fid; biefe t^ertüv^te gorm öor^err^

fd;enb im T)eponen^.

Perfectum.

§. 135. ^^evfectftamm. iDerfelbe tüirb geHIbet:

1) mit bem ^ilbcDofal — i — unb O?ebn^lication ber Snrjel; bie

9iebn^>Iicaticn ift jnn)cilen in f^^äterer ^cxt gefd;lDnnben.

2) mit bem iöi(bebo!aI — i — unb pofition^Ianger ober bnrd;

(Steigerung beö 5l$oMe6 lang geworbener Surfet — ftorfeö '^tx--

fectum;

ober 3) burd; gufammenfe^ung ber meift ^ofitionölangcn ober burd^

gefteigerten ^ofal lang geiDorbenen SÖ^ur^et mit einem bcralteteu "^er^

fectum i)on sum: (e) si;

4) burd; gnfammenicljung beö 3SerBaIftammeö ober ber Sur-^el mit

bem perfectum i3on fuo: -fui (-ui, -vi), voobei unmittelbar i^orau^^

gei^enber ^oM urf^rüngüd; immer lang erid;eint — fc^toad;e^

perfectum.

§. 186. ^(eyion. ®ie britte ^crfon ^Inr. ift mit -sunt — toon esse —
jufammengefefet nnb mit formen i?on esse finb and; bie j^iveite ^crfon ®ing. w.
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^lur. gebilbet. 2)er ^ilbcbotal — i — berfürjt fid; in ber crften ^er[. ^üiu.

unb ge^t t» ber britten in e über. 3»^<^i^cn trirb aud; biefcö e hn^ unb fe^r

fetten unb nrd^aifd^ faßt e ganj auö: dedrot, dedro für dederunt.

T)k glqion bcö $erfectum6 mit bem iBttbeüoM lautet:

Sing. -1 (ei), -istl, -it (alt -it, -eit)

Plur. -Imus, -istis, -erunt (-ere, -grünt).

§. 137. !Der 33ofal ber 9^ebupItcatton ift ^d)t (atctntfc^ berfel&c

mit bem (Stammi^ofale , nur bag bem auö urf^irüngl -ä- ge[d;n)äd^ten

-u, -I unb bem auö ae getrübten i in ber 9f?ebu^IicationöfiIbe ein ö

gegenüberfte^^t. !Die Ü^ebuplicationöfilbe ift furj; irürbe fie burc^

^ofition lang, fo fällt ber erfte (^onfonant be^ «Stammet oi^ne (Srfai

au3: stö-ti für ste-sti, spö-pondi für spo-spondi.

§. 138. !Der 3Bur§elt^eil ber unö erhaltenen rebu^liderten

(Stämme erleibet in ber gen)öl;nlid;en (S^rad;e burd; 33erluft beö

Hccenteö mc^rfad; (Sinbu^e, b. t). ein ä üor einfad^em (^onfonanten

mirb -I-, feltener -ii, -g (-u burd^ ©nflug i)on 1, g burd^ ben-

jenigen i>on r): cg-cidi, pg-püli, pg-peri; ae tjerbid^tet fid^ in i,

cg-ci-di; ein al^ untpurjell^aft gefül^lteö n bleibt njeg: pango,

pg - pigl ; tango , tS - tigi
,
pungo , pü - pügi , tundo , tu - tüdi.

(Sg finbct ft(^ aber nod^ eine @^ur batoon, ba^ auc^ in ber rebnplicierten

gorm ber 2ßiiräeti?o!aI geftcigert Ujurbc, ir»enn man bon einjeln ijorfommenbem

contoudimus , contüdimus auf tutüdi fd^Ue^en barf.

51um. 3^1^^^^^^ fd;tüinbet in ber claffifd^en (Bpxad}^ bie 9?ebu^

plication, fo in scidi für alte^ scicidi, tttli für alteö tetüli unb
befonber^ in 3w|cimmen]el^ungen au^er in ben (^om^ofita mit däre

(moDon nur abscondi für abscondidi Dorl;err)d^enb ift), mit stäre,

sistere, discere, poscere; in ben Sompofiti^ mit currere iped^feln

beibe gormen.

§. 139. !Die ber jtüeiten ^ilbung beö ftarfen ^erfectö angei^ören^

ben "iperf. fteigcrn ben ^ofal, tDcnn er fur^ ift unb t)or einfad^em (Son^

fonanten fte^t, unb jtvar ä p e, feltener ju ä, ü ju ü (alt ou), i ^u i

(alt ei), ö p e, ö ju ö: scäbo, scäbi; facio, feci; fundo (^. fttd)

füdi; Vinco (S. vic) vici; lego, legi; födio, Mi; aber cüdo, cüdi;

defeudo, defendi; verto, verti u. f. f. Urfprünglid;e 9f?ebuplicatiort

ift in biefen gormen im ^ateinifd;en nid;t nad;n)ei^bar.

(Bd}\Dad)t '^erfcctftämme.

§. 140. ^Md) §. 135 bilbet baö !^ateimfd;e

a) eine Slnja^l ^erfectftämme meift ücn ftarfen (nid;t abgeleiteten)

Sterben burd; innige äwfammenfe^ung mit (e)si, bem alten "iper^

fectum i^on sum, n)eld;eö unmittelbar an bie !!l3erbaluniräel antritt.

ISDcr SÖJurjeltl^eil ^at in ber 9f?egel burd; 'ipofition ober burd; «Steigerung

©d)Wtcijers®ifc>lcr, ?at. @vammatil. ü
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chT burd) Crrfvib laiu^Mi 'l^ofcil: pinxi, Inuisi, ilixi; unb für bio '}.ht

focta viiif -oxi ift m^ bic otcu-\cvinu^ i^on i» biivd; alte (i>3vammaüfcv

be^eucit: illexi.

§. 141. :Daö !i^atcmt|d)c Inibct

b) ]"dni\id)o '^.Hn'foctftämmo buvd) innic^c 3^iMininon[iiiunc\ mit fui

(-vi, -ui), beut 'J-HTfectumj^on fuo. T^a^ iHn-fectiim auf -ui, -vi rtcl;övt

juuäd)ft bell abc\eleiteten Stämmen an. 'D^t tritt ftatt -ovi, felteuev

l'tatt -fivi, -ivi — ui ein, b. (>. bev ftautmau^^lauteube ^^o!ai fd;tiHid;t

fid; in ö, i unb fältt fd>lie6Ud; au^l ^)iad; '^lualogie bev ableiteten

(Stämme bilben bau 'J^evfectum:

1) aud; aubeve iH^talii'd) au^Iautenbc iil^uv^eln , ober foId;e, tüeld;c

bcn iI>ofal bnrel; lDJetatl;ejiö anö (Snbe fetten, iuie nö-vi, crc-vi,

strä-vi, tri -vi;

2) treten me(;rfad; confonantifd;
, pmal mit ben SiHquibiö 1 , r,

über ben :)ia|alen m, u au^Jlautenbc ^iBur^eln im "i^erf. in biefc :23ilbung

über: cölui, sörui, gömiii, geuui.

51 um. (S^3 Iäj3t fid; nid;t fid;er ent|d;ciben, ob btc auf -u au6^

(autenben ilBurjcIn nnb ^^tämmc , toic luo (für lüo , lovo), metuo nnb

bie :i>erba juvo , cäveo
,
päveo , föveo , möveo u. a. it;r *!|3erfectum

ftarf ober urf|.H'üngIid; ]d;U)ad; auf -vi, -iii gebilbet l^aben. Sir
führen fie unten nnter bcn ftarfen ^Übungen auf.

§. 142. a3on bem ^erfectftammc finb:

perfectum praesens conjuuctivi,

perfectum praeteritum indic. u. conj.

,

enblid; ba^ perf. futuri,

gebilbct burc^ äufammenfet^ung mit gormen be6 33erbum6 esse:

a) ba3 perf. praes. conj. anö bem "ißerfectftamme anf ! mit

-sim, -sis, etc., beffen s, p r getoorben, ben ^o!al i in ^ über^

ge^en lägt;

b) baö perf. praet. ind. auö bem ^crfectftammc auf i mit

(g)sam u. f. f., beffen s, p r geworben, ben 33o!aI i in g über*

ge^en (äpt;

c) ba^ perf. praet. conj. an^ bem "^erfectftamme anf T mit

(e)ssem n. f. f.

d) ba^ perf. fut. ind. au6 bem ^erfectftamm auf -i, mit (e)

so, für -sjo, -SIS etc. beffen s, ju r getoorben, ben 33o!aI i in ö

übcrgeJ;cn lägt.

51 nmer fangen, i) ^3lid)t feiten fällt v an^ in ben gormen

-Ivör-, -iverunt; in ben gormen ,-ivist-, -iviss- fd^toinbet in

ber 9?eget v unb ii toirb i: audisti, audissem, audisse. (Seltener

finb bie gormen -ii, -üt unb befonberö -iimiis anj^er in ire, petere

unb bereu (Eom^ofiti^; ocrein^elt unb bic^terifc^ iüirb biefe^ ii in beu^
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felScn gormen i?on ire, petere unb desinere nod; iveitev in i ya-

fammcngc^^ogen. ^vd^aifcf; tft siris, sirit, siritis, sirint füv sieris,

slveris etc.

3n bell govmcn auf -ävSr, -ever, -övSr; -äveruut, -everunt,

-överimt; -ävist-, -evist-, -övist-; -äviss-, -eviss-, -öviss-

fann, fofern v md;t pr ^uvjet ge^^ört, buri^ ^^i^öung bc^ v unb

3ufammen^te^ung bev ^oMe bie @ttbc -vi, -vS, -ve ganj auffallen.

!©aö fann aud; in bcn Betveffenbcn gormen üon möveo ftatt finben;

jriro ftatt jüvero, jürim ftatt jüverim finb ard;atfc^, t^evcinselt unb

bid;terifd; tft juerint. 2)ci)X feiten unb nid;t Bei ben fcentfd^en !^td;tern

ber ©Kbenau^murf in ber britten *iPerfon @ing. unb in bev erften

"iperfon ^luv.

2) ^efonbei-g häufig Bei 2)ic^teni tft bie SluSftoßung be§ si in ben mit si

geBilbeten ^^erfectiö ijor st, ss: dixti, dixem, dixe u. f. f.

3) D^iiir ard;ai]^ mit Sliiöname bon faxo, faxim unb ausim finb bie

formen ouf -sim, -so, 3nfin. -serc: locassim, locasso, locassere; habessim,

habesso; amissim, amisso; capsim, capso; ambissim etc. -assim, -essim,

-issim finb auö -avisim, -evisim, -ivisim, f)evöorge.qangcn ; ausim au8

aiisisim. Capsim n. a. finb onö capsisim ju erHären. 2)ie formen auf -sim

f;aku ni^t ^evf'ect^, fonbern 5tovipebeutnng.

4) @:|)nvcn eines ftarfen 5lorift8 finb namenttid; in ben Sonjunctiöen tx'i)aU

ten: attigas (öon attingo), attülas, abstülas, fuam, fuas, fuat, fuant (tric

siem, duim nur in ben stueifilBigen gormen), unb im ^artici^inm parens,

parentes Sßaia, iOJutter, (Sttern, potens. Letten erf^einen aud^ im Snbicatib

bie unijevftärüen «Stämme: tägo, pägunt.

§. 143.*) !^ic tempp. perfecta beö ^affiijumö ii^erben geBilbet

burd; 3wi^^^tt^^")tf}^^^^iinc\ beö *$att. ^erf. ^aff. mit ben erforberüd;en

govmen beö iöerSum sum. 9^uv tDenige ÜeBevBleibfel einer einfa^en

'^affiüform finben \id) in ben ard^aifd^en gormen auf asso u. f. f.:

turbassitur.

2(nm. 1. Gelten finb in ber guten ^rofa bie gormen: amatus
fui, fueram, fuero gleid;ljebeutenb mit amatus sum u. f. f.; amatus
fui ^ei^t in ber ^^egel ,, id; bin geliebt geiüefen " u. f. f.

21 nm. 2. Före mit bcm Partie, '^erf. bilbet ba^ fut. exactum
beö 3;nfinitiDö.

51 um. 3. Förem mit bem "i^artic. $erf. bient i) um ein ^erfect.

gutur. beö (ionjunctiü^ jn bilben; 2) ift eö beföuberö in ^ebingungö-^

fät^en ^3iebenform ijon cssem mit bem "Partie. *^crf.

§. 144. X)er inf. fut. passivi fann geBilbet tverben auö bem
(Su^inum auf -tum (-sum) mit iri gegangen U)erben: amatum iri

bag 5um \?iebcn gegangen tDcrbe, t^erben geliebt tverben. §äufig njirb

biefer 3nfinitiüuö nod; iüeitläufiger umfd;rieben.

*) llcücr bie SBitbnng beö ^attici^ium ^erfccti unb bc6 @n^imimö togt.

baS mhm §. 148.

6*
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§. 145. Um eine .^anb(nnf\ jii k^eirf^ncn, mldjc unmittelbar in

bctinvfcn is-äI;i^-\foit ober xHb)id;t ba ift, UHil;lt mau bic Umfdnvtbuufl

buvd) L^a^:^ jOA^naunto %\^xtk. gutuvt uub bie outlp\Td;cubcu Reiten

l}cu suin:

ilmatuius, a, um siim, es, est

td) bin im ^^oc^viffc, gmiüt ju UcKnt.

amaturus ßraui , Öro u.
f. f.

Triefe Umid;vcitnutc^ mad;t cö utöcjlid}, eine 5kt i)on futur. con-

junctivi in bilben : amaturus sim n. f. f.

i>. 14G. Um eine §anblnng in bejeid;nen, bie beftimmt ift get(;an

5u irerben, n\i^lt man bie Umfdjreibung bnrrf; baö fcgcnannte gerun-

divum ober participium uecessitatis unb bie enti'|.n*ed;enben ^äkn
t>cn sum: amaudus sum id; bin j» lieben, man [oll ober mu6 micl;

lieben u. |. f.

§. 147. 2llö (^r unb formen für bie iöilbung ber Konjugation

n)erben in ber ^J^eget anfgcfteüt:

praesens, perfectiim, supinum auf -tum ober -sum, infini-

tivus imperfecti. ^vRic^tig n)erben auö bem ^räfenöftamm bie

tempora imperfecta, auö bem ^erfcctftamm bie tempora per-

fecta abgeleitet. Infinitivus unb supinum finb 33erbaInomina, unb

le^tere^ ift nur infofern für bie ^ilbung ber (Konjugation tt)id)tig, a(§

gemö^nüd; bie part. perf. passivi unb futuri activi nad; feiner ^Ina--

logie gebilbet finb. ^om infinitivus imperfecti lüirb feine toeiterc

33erbalform abgeleitet; menn er neben ben ^lempu^ftämmen aufgeführt

njirb, foll er nur ^ilfömittel ^ur (^rfennung ber (Konjugation fein.

§. 148. :8i(bung beö supinum, refp. part. perf. passivi: 5ln

ben (Stamm tritt -tum: araatum, auditum, lectum. ^tx ben

(Stämmen auf u (v) tritt eö mit ü auf: solotum, volütum. ißei ben

33erbiö ber jtDeiten (Konjugation tr>irb meift, bei benen ber erften p^
n^eilen ber Stammüofal ju i gefd;ir>äd;t : monitum, vetitum; ganj

gefd)U)unben ift biefer Stammi>o!aI in doctum, tactum, censum,

mixtum (mistum), tostum für torstum, misertus neben miseritus.

5lu6er ber gorm -tum finbct fid^ bie fd^tüäi^ere -sum, ol^ne bag

biefer Uebergang immer nac^toei^lid; auf beftimmten öautgefe^en beruhte,

U)ie baö allerbing^ ftattfinbet, wo ber (Stamm auf einen !DentaIIaut

enbigt ober ein eigentlid; bem ^räfen^ftamm angel^örenbeö t nad;n)tr!t:

öd-o: esum (alt essum); lüdo: lüsum;
defendo: defensum; (bod; aud^ ostendo , ostentum);

haereo (für haeseo), haesi, haesum, aber haurio, haustum;

flecto : flexum ; pecto : pexum ; necto : nexum.

^ie gorm -sum finbet fic^ fonft:

1) bei einigen Stämmen mit ©utturali^: figo: fixum (perf. fixi)

unb mit oorauöge^enbem r, 1:
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mergo (pf. mersi) : mersum ; tergeo ob. tergo (tersi): tersum;

parco (alt parsi) :
* parsum neben * parcitum ; spargo (sparsi)

:

sparsum; mulgeo (mulsi): mulsum neben

farcio (farsi): fartum; torqueo (torsi): tortum; indulgeo

(indulsi): indultum etc.

Couvexus fte^t neben vectum.

2) in Stämmen mit Sabialan^taut: nur in läbor, lapsus unb

jübeo (iussi) iussum.

3) in (Stämmen mit i)ia)alen in premo (pressi) pressum, maneo
(mansi) mansum, neben altem mantäre für mansare, ital. rimasto.

4) in (Stämmen mit geminiertem r, 1 im 'ifräfen^ftamme : verro

(f.
verso): versum; curro: cursurn; fallo: falsum; vello: vulsum;

-cello: -culsum.

5Serjei(^mJ3 ber geBräuc^üc^ften S^evBa mit ^erfectum unb

Su^tuuui.

A. ^txha mit ftarfer ^erfcctailDuno.

§. 149. a) 3Serba mit 9?ebu^Ucation.

cädo, cecldi, casum
f.

cassum, 3. faden,

caedo, cecidi, caesum
f.

caessum, 3. Ivanen, nieber^auen.

pendo, pependi, pensum
f.

penssum, 3. r;ängen, iüägen.

tendo, tetendi, tentum
f.

tenttum unb

tensum
f.

tenssum, 3. fpannen.

Ueberaü at-tentus, con-tentus, meift dis-tentus, f;äufig in-tentus.

(3n pendo unb tendo ift n imirjeÖ^aft, d ^ur^elbeterminatii).)

tundo, tutüdi, tüsum für unb neben

tunsum, 3. fd^lagen.

(^aö *il3erfectum tutudi ift burd; bie alten (^rammatifer bezeugt.)

pango, pepigi, pactum, 3. fügen.

(Pgpigi gehört bem @inne nad; ju päciscor etmaö bebingen;

baneben ge:^en bie gormen pegi, tuie in ben (Sompofitiö unb
panxi.

pungo, püpügi, punctum, 3. fted;en.

(5n ben (^om^ofitiö -punxi.)

taugo, tetigi, tactum, 3. berür;ren.

(3n ben Som^^of. -tingo, -tigi, -tactum, fo attingo.)

diöco
(f. dic-sco) didici, — , 3. lernen,

parco, peperci, — , 3. fparcn, fd;onen (f^ät parciturus).

(Veraltete ^Nebenformen : parsi; \\^ät parsurus).

(Statt parcitum est gilt temperatum est.

posco
(f.

porsco, porcsco), poposci, — , 3. forbern.

(SJiit auö bem *$räfen^ftamme t)erbiiebenem -sc).

cano, cecini, cantum, 3. fingen, fpielen.

(3n ben (Sompof. - cinui
, j. ^. concinui.)
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curro, cucuiTi, cursum, :^. laufen.

fallo, fetelli, ralsiim, ;>. bctviij"\cii.

pavio, popt^ri, partum, 3. n;^cuc\cu, c\oI\ivcu.

do C<Ü^uvsol da), di^di, diitum, da-re c\d\nh

(Cicm|)of. : - do , - didi , - ditum , - döre ; ,v
^. addo.)

sto (5I\ stit), stßtl, statum, stäro ftcl;cn.

(3n ben (Sompof.: -stiti; feiten part. pcrf. -stätus, -stitus,

part. fut. -stätuvuy, feT;r feiten -stiturus.)

sisto, stiti, — 3. ftellen, fid; ftellen.

bibo (3iMivjel bä), bibi, blbitum (fl^ät), o. tvinfeu.

3}^^f;veve vebu^^licteveubc i^evba bitbcn baö ^ißväfenö narf; (Eoniug. II,

b. I;. mit ableitenbem e:

mordeo, mr)mordi, morsum, 2. betf^cn.

pcndeo, pepondi, — , 2. r;auc^en.

tondeo, tötoudi, tonsum, 2. fd;eeveu.

spondeo, spöpoudi, spousum, 2. cjclobeu.

23evaltet teneo, tetini
f.

tenui, 2. (galten.

:Der 35o!aI bev Ü^ebu^Itcatton tft aufgefallen in

rßpello, reppuli, repulsum, 3. prücftveibeu.

reperio, reppöri, repertum, 4. finben.

refero, rettuli, relätum, referrc, 5urü(lbriugeu.

rgtundo, rettudi, retüsum, 3. abftum^feu.

^ie 9?ebu^ltcatton^ftlBc tft iDcggcfaUen tu

findo, fidi, fissum, 3. fpalten.

scindo, scidi, scissum, 3. jerteißeu.

percello, percüli, perculsum, 3. erfd^üttetn.

§. 150. b) Söerba, U)eld;e t^v ^erfectum auf i btlben
o^ue O^ebu^ltcation.

lambo, lambi (uad; beu ®ramntatifetn), — , 3. leden.

scäbo, scäbi (nac^ ben ©rammatüevn) , — , 3. fc^abeu.

capio, cepi, captum, 3. nehmen.

rumpo , rüpi , ruptum (rumptum) , 3. bred^en.

mando, mandi, mansum, 3. fauen.

pando, pandi, pansum (passum), 3. ausbreiten.

prandSo, prandi, pransum, 2. frül;ftüden.

scando, scandi, scansum, 3. fteißen.

gdo, edi, esum, 3. effen.

sedgo, sedi, sessum, 2. filmen.

ac-cendo, accendi, acceusum, 3. anjünben.

de-fendo, defendi, defensum, 3. t)evtf;eibigcn.

of-fendo, offendi, offensum, 3. treffen, beleibigen.

prehendo (praehendo), preliendi, prehensum, 3. ergreifen.

födio, födi, fossum, 3. graben.
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Video, vidi, Visum, 2. fe^en. — sido, sedi (sidi) — , 0. fid; fe|jen.

strideo unb strido, stridi, - 3. pfeifen, fiiavrcn.

cüdo, cfldi, cüsuni, 3. |d;mieben.

fundo, fndi, füsum, 3. c^ießcn.

verto, verti, vorsum, 3. tocnben.

ägo, egi, actum, 3. treiben, ^anbeln, »erleben.

frango, fregi, fractum, 3. bred;en (tranfit).

pango, pegi, pactum, 3. fügen. (1x31 §. 149.)

fugio, fügi, fügltum, 3. fliegen.

fäcio, feci, factum, 3. mad;en. — jäcio, jeci, jactum, 3. werfen.

(icio), ici, ictum, 3. flogen, (d;lagen.

ämicio, amici (fpät unb nid;t (;äufiger aU
amicui, amixi), amictum, 4. umtuerfen, fleiben.

linquo, liqui, lictum, 3. laffen.

Vinco, vici, victum, 3. fielen. — psallo, psalli, — , 3. f))ielen.

vello, velli (neben fpäterm vulsi), vulsum, 3. reißen,

verro, verri, versum, 3. fegen, fe^ren.

ömo, emi, emtum (emptum), 3. faufen. (@o unter ben 3uf^ttxincn^

fet^ungen bie mit im '^raf. furj bleibenbem 23ofa(e : adimo , redimo

;

aber prömpsi, derapsi, sümpsi).

vönio, veni, ventum, 4. fommen.

viso, visi, Visum, 3. fef;en tüoden, anfe^en.

§ier führen tüir and) bie (Stämme mit anölantenbcm tüurjel^

^aftem u ober v auf, bereu 2(nalogie bie abgeleiteten auf u folgen

(§. 141. 5Knm.).

cäveo, cävi, cautum, 2. oorfe^en, fic^ lauten,

juvo, jüvi, jütum, 1. unterftüt^en
,

förbern.

lävo , lävi, lautum (lötum) unb lavätum , i. loafc^cn.

faveo, fävi, fautum, 2. günftig fein,

päveo, pävi, — , 2. niebergcfd/lagen fein, jagen,

ferveo, fervi (neben ferbui), — , 2. braufen.

föveo, fövi, fötum, 2. imrmen, ^egen.

möveo, mövi, mötum, 2. beilegen,

vöveo, vövi, Votum, 2. geloben,

volvo, volvi, volütum, 3. toäljen. — solvo, solvi, solütum, 3. löfen.

Wlit urfprüngltd; im ^erfectum langem, allmä^lid;
gefiirjtem -u:

exüo, exüi, exütum, 3. auöj^ie^en.

induo, indüi, indütum, 3. anjie^en.

congmo, congrüi, — , 3. jufammenfommen , übereinftimmen.

imbuo, imbüi, imbütum, 3. tränfen, befeud?tcn.

adnuo, adnüi, — , 3. jmDinfen.

luo, lüi, — , 3. I5fen, büßen. — ablüo, ablui, ablütum, 3. abn)afd;en.

pluo, plüi, - , 3. regnen.

rüo, rüi, rütum (neben altem rütum), 3. ftürjen.
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siio, süi, siituni, .*>. näf;on.

spCio, spfti, Sputum, :>. fpoicn.

l)iit bcv iÖilbiiiuv. mi.

miüuo, iiiiniii, miiuitum, 3. nünbcvii.

sternüo, sternüi, — , o. niefen.

^J3Mt anbcrer ^ilblcitunc^:

argtio, arg-üi, argütuin, 3. viiiö l^td)t [tcUoii, überluct)cn (füv argiitum

mcift couvictum).

ricuo, acüi, acntum, 3. [cl>irfcn.

ilclibuo, delibüi, delibütum, 3. benct^HMi, bcftvcid;cn.

tribuo, tribui, tribütum, 3. ;^utf;eUcn.

T)eiit(td) i>on tuftämmen abgeleitet:

mötuo, metüi, — , 3. fürd;ten.

stätuo, statüi, statütum, 3. auffteüen, bcfd^lief^en.

bätuo, battii, — , 3. fc()Icic^en.

li. ^crba mit fdjtuadjer ^cvfcctbilDmtn.

§. 151. A. 'iperfectum auf -si.

scribo, scripsi, scriptum, 3. fd;retben.

jübeo, jüssi, jussum, 2. befef;Ien.

nübo, uüpsi, nuptum, 3. l^etraten (üon ber grau).

carpo, carpsi, carptum, 3. ^jflüdeu.

scalpo, scalpsi, scalptum, 3. fdmetbeu.

serpo, serpsi, serptimi, 3. fried^en. — repo, repsi, reptum, 3. fvied;eu.

sculpo, sculpsi, sculptum, 3. meißeln.

saepio, saepsi, saeptum, 4. umsäuuen.

sorbeo, sorpsi (neben sorbui), sorptum, 2. fd;lürfen.

prömo, pressi, pressum, 3. brüden.

(£ompo[.: comprimo, -pressi, -pressum, 3. u. a.

con-cütio, -cussi, -cussum, 3. erfd()üttetn

Dom etnfad;eu quätio, —
,
quassum, 3.

mitto, inisi, niissum, 3. fenben, laffen.

sentio, sensi, sensum, 4. füllen,

ardeo, arsi, arsum, 2. brennen,

cedo, cessi, cessum, 3. n)etc^en, ge^en.

claudo, clausi, clausum, 3. fc^ltegen.

divido, divisi, divisum, 3. tf;eUen.

laedo, laesi, laesum, 3. üerlel^en.

lüde, lüsi, lüsum, 3. [fielen,

plaudo, plausi, plausum, 3. ftatfc^en.

rädo, räsi, räsum, 3. fdjaben. — rödo, rösi, rösiim, 3. nagen,

suädeo, suäsi, suäsum, 2. ratzen,

trüdo, trüsi, trüsum, 3. ftofeen.

evädo, -väsi, -väsum, 3. entfommen.

flecto, flexi, flexum, 3. beugen.



89

pecto, pexi, pexura (feiten pectitum), 3. fämmen.
göro

(f.
geso), gessi, gestum, 3. tragen, filteren.

haereo
(f. haeseo), haesi, liaesum, 2. f;aften.

haurio
(f. hausio), hausi, haustum, 4. fc()ö^fen.

uro
(f. üso), üssi, üstum, 3. Brennen.

cöquo, coxi, coctum, 3. fod;en

torqueo, torsi, tortum, 2. bre^en.

dico, dixi, dictum, 3. fagen (^et^en).

düco, düxi, ductum, 3. fLtf;ren (^ie^en).

farcio, farsi, fartum, 4. fto^fen. — (confercio; refertus).

fulcio, fulsi, fultum, 4. [tüt^en.

al-licio, al-lexi, al-lectum, 3. antocfen.

3[Bä:^renb bte ^erfectbilbung -ui bei ben übrigen Sompofitiö üon

-läcio feiten ift, ift fie in

elicio, elicui, elicitum, 3. l^erauölocfen

bie getDö^nlii^e.

lüceo, lüxi, — , 2. leud^ten.

mulceo, inulsi, mulsum, 2. ftreid;eln.

sancio , sanxi (feiten sancivi), sanctum (feiten sancitum), 4. l^eiligen.

sarcio, sarsi, sartum, 4. fliden.

-specio, spexi, spectum, 3. fe^en, fpä^en.

(aspicio, conspicio n. f. f.)

vincio, vinxi, vinctum, 4. feffeln, binben.

algeo, alsi, — , 2. frieren,

augeo, auxi, auctum, 2. ijerme^ren.

cingo, cinxi, cinctum, 3. gürten, umgeben,

fingo, finxi, fictum, 3. bilben, erbid;tcn.

ftgo, fixi, fixum, 3, feft^cften.

frigo, frixi, frictum (feiten frixum), 3. röften.

af-fiigo, -flixi, -flictum, 3. ju ^oben fd;Iagen.

con-fligere fic^ fd;Iagen n. f. f.

in-dulgeo, -dulsi, -dultum, 2. nad;fid;tig fein,

jungo, junxi, junctum, 3. binben.

dlligo, dilexi, dilectum, 3. fd;ät^en, lieben,

intel-lögo, -lexi (-legi), -lectum, 3. i)erftef;en.

neg-lcgo, -lexi (-legi), -lectum, 3. i)ernad;Iäffigen.

lügeo, lüxi, luctum, 2. tranern, betrauern.

mingo, minxi, mictum (feiten minctum), 3. befc^mn^en.

e-mungo, e-munxi, e-munctum, 3. auöfd;näu5en.

mergo , mersi, mersum, 3. taud;en.

mulgco, mulsi, mulsum, 2. melfen.

pingo, pinxi, pictum, 3. malen,

plango, planxi, planctum, 3. (auf bie ^rnft) fd)Iagen.

rögo, rexi, rectum, 3. Icnfen.

spargo, sparsi, sparsum, 3. f^rengen.

di-stinguo, -stinxi, -stinctum, 3. au^^^eid;nen.

stringo, strinxi, strictum, 3. ftreid;cn, ftreifen.
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sügo, siixi, öiictum, ;>. faiuvMi.

tt\u:o , toxi , tectum , 3. bcbodcn.

toru,oo mib tergo , tcrsi, tcrsum, 2 u. .*). alnLnjd;oii.

tijigo (tinguo), tiiixi, tiiictiim, 3. bciieVoii.

tiirgeo, tursi, — , 2. ftvo^cii.

iingo (uiigiio), uiixi, unctuiii, :\. |albcn.

iirgeo (urgiieo), ursi, — , 2. bväiK-\cn.

triilio, traxi, tractum , :). ,yel;cu, |d;lcppoii.

vßho , vexi , vectiim , 3. fal;vcn.

vivo (für vigvo), vixi, victiim. 3. (eben.

Hiio (cnttLHctcIt jii tluvo, tliigvo), lluxi, (liiixum), 3. fliegen.

struo(ontuni.Mt^ustruvo, strngvo), strüxi, strüctum, 3. fd;ici;tcn, bauen.

cOiuvco, coiiixi, — , 2. bic 3Iiiöcn jmiicid^cn.

rävio, rausi, (rausurus) , 4. \\6) I;etfcr rebeu.

§. 152. ß. ^^^crfectiim an\ -vi. ^Öefouberö bcmcvfeiiö^
tu orte ^crba auf -vi.

1) 'V>on ciucui jum Zt)^xU im ^rä|euö mit befoubercr
^ilbung üerfe^enen tofalifd; auölautcnben «Stamme.

pä-sco, pä-vi, pästum, 3. U)etben.

nö-sco, nö-vi, nötum, 3. fennen lernen.

3n ben (Scmpof. - gnitum auger ignötum t). ignöscere t^crjei^en.

cre-sco, cre-vi, cretum, 3. n)ad;fen.

qiiie-sco, quie-vi, quietum, 3. ru[;cn (mit im '^räfen^ bon %tur
furjem 6).

siiesco, sue-vi, suetum, 3. fid; getDö^nen (^enominatiüum i?. suus).

adölesco, adole-vi, adultum, 3. ^erann)ad;fen
;
%l. älere.

abolesco, abolevi, — , 3. abfcmmen.

ex-olesco, exolevi, exoletum, 3. veralten,

obs-olesco, obsolevi, obsoletum, 3. veralten,

neo, nevi, netum, 2. fpinnen.

compleo, complevi, completum , 2. erfüllen,

fleo
(f.

fleveo), flevi, fletum, 2. meinen, bemeinen,

deleo, delevi, deletum, 2. jerftören, vertilgen,

aböleo, abolevi, abolitum, 2. abfd;affen.

sero (iebu)3Uciert) , se-vi, sätum, 3. fäen, pflanzen,

ll-no, le-vi (feiten livi) , lifciim, 3. beftreid;en.

sl-no, si-vi, situm, 3. laffen.

(So im altern Öatein and;

pöno , b. i. poslno ,
pösi vi (gemö^nlid^ posui)

,
pösitum , 3. legen.

2) 23on 3Burjeln, bie burc^ SJcetatl^efi^ au^lautenben
^ofal erhalten.

töro, tri -vi, tritum, 3. verreiben,

cer-no, cre-vi, (cretum), 3. fd^eiben, fe^en.

decerno, decrevi, decretum, 3. entfd^eiben u. f. f. _

1



91

sper-no, spre-vi, spretum, 3. m*fd)mäf;en.

ster-no, strä-vi, stiTitum, 3. I;in]'tvecfen.

3) 5i3on anbern ^Kurjeln bttttev (Konjugation,

cupio, cupivi, cupitum, 3. Begel^ren.

3n älterer 3^tt: säpio, sapivi, [^äter sapio, sapiü, —, 3. toei[eietn.

quaero
(f.

quaeso), quaeslvi, qimesitum, 3. fud^en.

®o acquiro , 3. ertr>erBen u.
f. f.

rudo, rudlvi, — , 3. frf;reten (i^om (5iet).

!Dann in einer Ü^eif;e oon Verbis meditativis auf -csso
f.

-esjo:

arcesso, arcesslvi, arcessltum, 3. fy. cieo) fommen laffen.

incesso, incessivi, — , 3. gegen einen Io0gef;en.

cäpesso, capessivi, capessitum, 3. (;efttg ergreifen,

facesso, facessivi, facessitiim, 3. (nid;t facessi), eifrig mad;en.

läcesso, lacessivi, lacessitum, 3. rei-^en, angreifen.

§. 153. "^Perfecta auf -ui.

1) 23erba ber erften (Konjugation mit ^erfect auf -ui:

cröpo, creptii, crepitum, 1. fnarren.

(Selten partic: increpätus.

ciibo, cubui, cubitum, 1. liegen (neben cubävi).

domo, domui, domitum, 1. I)e5äl;men.

frico, fricui, fricatum unb frictum, 1. reiben.

mico, micui, — , 1. fd;immern.

(5lber i?on anberm Stamme:
dl-mico, di-micävi, di - micatum , 1. Kim^fen.)

nßco, necavi unb necui, necatum, feiten nectum (aber gebräud;lid;

:

enectum), 1. tobten,

ap-pllco, ap-plicavi unb -plicui, applicatum unb applicitum, 1.

anfd^liegen

unb fo in ben übrigen (Eompof. mit plicare, befonberö tA"iuftg

impliciü , implicitum.

söco, seciii (feiten secävi), sectum (pari fut. sccatürus), 1. fd;neiben.

söno, sonui (feiten sonävi), sonitum (feiten sonatiim, aber sonatu-

rus), 1. tonen,

töno, tonui, — , 1. bonnern. attonitus betäubt.

vSto, vötiü, vetitum, 1. (alt vöto), verbieten.

2) 35erba ber oierten (Konjugation mit ^crfcct auf -ui:

äpörio, aperui, apcrtum, 4. öffnen.

öpörio, operui, opertum, 4. jubecfen.

sälio , salii b. i. salivi
, feiten salui , saltum , 4. f|3ringen.

3n ben (Kom^jofit : exsilire, desilire etc. ift -ui bie getoöl;nlid;e

gorm; supin.: -sultum.
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3) ^^evba ber bvitten (ioniuc^atiLMt mit ^ißcvfect auf -ui.

1) ictc!)e, bereu ilhiv^et auf '•)U\\a\ cbcv r, 1 aiiölautet:

frömo, fremui, freinitum, 3. brummen, bvaufcu.

gßmo, gemiii, gemitum, 3. fcuf^on.

trömo, treinui, - -, 3. jittcvn.

v(>mo, vomiü, vomituiu, 3. fiel; cvbvcd)cu.

gigno (vilt gßno), gßuiü, geultum, 3. ovjoucicii.

X)ie (>ompo|. üon söro, mieumnbevrcif;cii, fuüpfen, fo

desero, deseriü, desertum, 3. m*laffcn.

älo, aliii, alitum unb altiim, 3. eriuir^ren.

cölo, cölui, cultum, 3. bebauen, i^eref^ren.

cönsulo, consuhü, cousultum, 3. bevatl^en, [orcjen.

excello, excelliü (feiten), — , 3. \\d) au^^eid^nen.

mölo, mölui, molltum, 3. mal;len.

occülo, occuliü, occultum, 3. i^evbevgen.

völo, volui, — , velle n>otIen.

2) 3tuOcrbem:

räpio, rapiü, raptum, 3. reißen, rauben.

(Somv^cf. alt: coriüpio, corrüpui, corruptum, 3. getuö^nUd^:

cor-ripio, -ripiü, -reptum, 3. ergreifen u. f. f.

strgpo, strepui, strepitum, 3. ®eräufd; mad;en.

sterto, stertui, — , 3. fd^nard;en.

depso, depsui, depstum, 3. fiteten.

pinso, piusui unb pinsi, pinsitum, pistum unb pinsum, 3. ftoßen.

texo, texiü, textum, 3. i»eben (S2ö. tex).

3) 2)ie ei^eutlicf; inc^oatib gebilbeten:

compesco (f. compercsco) , compescui, — , 3. binben.

dispesco, dispescui (dispestum) , 3. (oöbinben.

(Sine 5lrt !^op^etbilbung (bur^ !^euominatii)a i^eranlagt) ift in:

meto, messiü (meift messem feci), messum, 3. abfd;ueiben, ernten,

necto, nexui (neben nexi), nexum, 3. fnüpfen.

5Inmer!ungen:

1) 33on mand;en ä^erben ift un^ fein 'ißerfectum ober erft auö

finfenber Öatinität überliefert, iDie eö t^on anbern bo^^jelt überliefert

ift. (Bo fennen ipir auö guter 3cit fein ^erfectum bou furo (insauivi),

toon ferio (percussi), vädo ge^en, aberin-vädo, -väsi; i)on quatio,

aber con - cussi etc. ; i^on glübo , ambigo
,
glisco , hisco (aber 3nftn.

dehisse) , feineö ^u mand;en Sntranfitiüiö ber jtveiten Konjugation , ioie

maereo, scäteo, vigeo, immineo, promlneo, ju ineptio, feineö ju

ben meifteu ^efiberatiüi^ auf -türio, -sürio, bod; esurisset (Plin.).

2) diejenigen t^erbalen ^nd^oatiba, neben U)eld;en bie @tamm^
öerba nod^ ijorfommen, bilben ba6 ^erfect, fallö eö über^au^t gebräuc^^

lid^ ift, nad^ ben ©tammberben, 5. ^.:
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incälesco, incalui; ardesco, exarsi;

coälesco, coalui; conticesco (conticisco) conticui;

ingömisco, ingemui; adhaeresco, adhaesi;

revivisco, revixi; coucüpisco, concupivi;

obdormisco, obdormivi.

3) 5Iu§er ben in obigem 5i>cr5cid^niB aufgeführten unb bcn unter

ben !De^onentia aufjufü^rcnben tjerfür^ten gormen be^ supinum ober

partic. perf. finb ju merfen:

doctum t?on docere,

coutentus ju teuere,

mixtum, beffer al^ mistum, j^u miscere,

tostum für torstum ju torrere,

sgpultum neben arc^aifd^em sepelitum t>on s6p6lire,

pötus (pötum) neben potätum ift üon ber einfad;en ^Burjel gebilbct.

censum t>on censeo ftc^t neben feitenem censitus.

isBon cio, cieo lautet ba6 partic. cltus,

üon cou-cio, -cieo meift con-citus,

i?on per - cio , - cieo meift per - cltus u. f. f.

aber t?on ac-cio, -cieo meift accitus,

ton excieo, -cio: excitus unb excitus.

4) ^on fe(;r i)ielen, namentlid^ intranfitiüen ^Serben ift unö !ein

supinum ober partic. perf. err;alten.

5) !l)aö partic. fut. activi fd;Iie6t fid; in feiner ^ilbung meift

bem supinum ober partic. perf. an; aber eö gibt gälte,

«) tDO eö ejciftiert, o^ne bag toir ein supin. ob. pari perf fcnncn,

ß) iDO c^ eine befonbere S3t(bung ^at

a) SScreinjcIt fte:^en:

cärltürus i?on carere; dölltürus i>on dolere; fügitürus i)on fügSre;

päriturus i)on pärere; välitürus ijon valere.

ß) 5lnberer ^ilbung finb

i?on (Stämmen auf li-o: ablultürus i?on ab-luo; nuiturus i). nuo;

rultiirus i^on ruo neben erütOrus i)on eruo; argultürus i). arguo;

fruiturus 0. fruor; ferner möriturus b. mörior; öriturus i). orior;

parlturus t). pärio; hausürus für liaussürus neben haustürus i?.

haurio ; disciturus t. disco u. nosciturus ü. nosco (f^äterc ©ebilbe)

;

agnöturus "o. agnösco.

33on nitor nur nisurus, adnisurus, enisurus.

5lu6er i)on füturus toirb ber genet. plur. beö part. fut. feiten

gebraucht.

G) !Dte iöebeutung beö part. perf. ift in ber 9?cge( bie ^affiijc;

boc^ gibt e§ au^er ben aufpfü^rcuben deponentia unb semideponeutia

gälte, tüo ba^ partic. perf. ton 3ntranfittoa bie actite ^ebcutung

behält; i.^.:
adultus: i^erangemad^feu; ccnatus: ber bie 9)Mjeit eingenommen

;

cöälitus: j^ufammengen)ad;fen ; con-cretus: geronnen; cou-iüratus:
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tHTldnuovcit ; conspiratus: m'|cf;mcvcit ; fliixiis: aufv^clöiit, pc{;ttc^;

iuratus: ctiiov bcr c^cfdmun'cii (;at; fe(;v oft usus, oxosiis, perösus:

l;affcnb; pliicitiis: beliebt; pötus: bctrimfcn; pransus: bcv KiÖ

("s-viibftiict' ciiuv'iu^ntinon; ([uietus: viif^i^v, tiicitus fdniHnc^ciib. Conside-

ratus iibovlcAt ii, vi. jiiib t>lHlü] ^^Ibiectiim ö^nutn-bcn imb iie(;mcn C^va-

batieii viii.

§. 154. Verba defectiva i>cu leiten bcv (5'ontt finb fd;on bie

verba intransitiva übev^Hiupt, ba fio iniv tit bcv bvittcn ^cvfon sing,

ein %ni
j i"

i i> um bilbcit teimcu.

:

venitur, veiitum est, veiiiendum est.

§. 155. (^ö cjtbt eine 5Iitjaf;l bcit l^evben, bcvcu (Konjugation in

bcv daffi[d;cn 'Sv^vad;c auö bcibcn (^cncvvi i-^cmifc^t tft, bie fog. semi-

dopoiientia obcv neiitropassiva , bie nad; fciucv i^on beiben ©eiteu

^nn, UH^bcv in bcv govui nod^) in bcv ^cbcutunc\, c^an^ j^affiö finb.

®ie reiben bei buvd/cjängic^ actiiuu* ^cbcntung cnttDcbcv in ben tempp.

perfectis ober in ben tempp. imperfectis :|3af('ii)c govnt:

a) in ben temporibus perfectis:

audeo, ausus sum, 2. tragen, fido, fisus sum, 3. trauen,

con-fido, -fisus sum, 3. bertrauen. dif-fido, -fisus sum,

3. nÜBtranen. gaudeo, gavisus sum, 2. fid; fvcuen. söleo, sölitus

sum, 2. Pflegen.

51 nm. ausus njtrb aud^ passive gebraud;t.

b) in ben temporibus imperfectis:

revertor, reverti, reversum, 3. 5urüdfer;vcn, unb borl;errfd^enb

:

asseutior, assensi, assensum, 4. beiftimmen.

3n ben erftern gel^ören nod^:

libitum est neben libuit: e6 ^at beliebt,

licitum est neben licuit: e6 tft erlaubt gen)efen.

placitum est neben placuit: eö ift beftimmt.

püditum est neben püduit: eö i)at gefd;ämt.

befonber6 pertaesum est für taeduit eö ^at berbroffen.

§.156. 3n biel gröBerer 5lnja^l finb bie unrid;tig fo genannten

deponeutia borl;anben, b. t;. fold;e ä>erba, tDcld;e bie actibe gorm
abgelegt, aber actibe ^ebeutung beibe^^altcn r;aben ,foüen. 3ßie

oben §. 125, 51. 2. gefagt tft, ift ba^ lat. Wf^^w^n mit bem 9?eflep

mm gebilbet, unb in ben Deponentia liegt urfprünglic^ nod^ refle^nbe

33ebeutung bor. Diefe ift nur t^^eilmeife nod; !lar, meiften^ fo ber>-

feinert, bag in i^nen blog bie befonbere Erregung be^ ©ubjecteö r;er^

Dortritt.

^^tcben ben !4)eponentia befielen oft nod; namentlich in ard^aifc^er

3eit fd; ein bar ot;ne Unterfd;ieb ber ^ebeutung bie entfprec^enben

5lctibformen.
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ißon ben "ißarticipicn bcr deponentia f)abm actit^c gorm
unb actiijc ^ebcutuug:

ba^ partic. imperf. imb futuri,

^afftDc gönn unb actiüe ^ebeutnng:
ba6 pari perfecti,

^jafjtDc gorm unb pafjii^c ^ebcutung:

baö geruudivum ober partic. necessitatis.

5lnmer!ung. S^abct ift ^u Bcad)ten, ba^ bie ^enu^bebcutung

in ben '^avticipicn iiBcrl;au^t unfid;ercr i[t. ^on mancf;en Deponent,

fommt ba^ partic. perfecti acttü unb paffiü i)or^ 3. ^. adeptus

„ciiancit :(;aBcnb" unb „erlangt/' fo jebod;, ba§ bie pai\m ^ebcutung

nteiftcnö auf btc ^erBtnbung mit fad;(id;en ©egenftänben Be[d;ränft

ift: adeptä übertäte, nidjt adepto marlto.

§. 157. 2)ie tütc^tigften Deponentia nad; ben (Kon-

jugationen georbnet:

I. (Konjugation, befonberö reid; an bentlid;en 'Denominatitja.

adversor, adversatus sum, ari id; jetge mid; al^ adversus, U)iber==

fel^e mid;.

äversor, aversatus sum, aversari i)eraBfd;eue.

aemidor, aemulatus sum, ari eifere nad;.

arbltror, -atus sum, -ari urtr;eile, meine,

augüror, -atus sum, -ari toeigage.

auxilior, -atus sum, -ari ^elfe.

comitor, -atus sum, -ari begleite, ueBen feltenerm comito Begleite,

comitor tvcrbe Begleitet, aBer oft comitatus „Begleitet."

coutemplor, -atus sum, ari Betrad;te.

döminor , - atus sum , ari :^errfd;e.

glörior, -atus sum, ari rü^me mid;.

gratulor, -atus sum, ari tüünfc^e (^IM.

indignor, -atus sum, ari r;alte meiner für uniDÜrbig, Bin em|3ört.

insidior, -atus sum, ari ftelte nad;.

interprStor, -atus sum, ari mad;e ein mir ben In^Ieger, beute,

jöcor, -atus sum, ari fd;erse.

laetor, -atus sum, ari freue mid;, juBle.

minor, -atus sum, ari bro^e.

miror, -atus sum, ari tDunbere mid^.

möderor, -atus sum, ari mäßige, (en!e.

möror, -atus sum., ari tjerjögere.

opinor, -atus sum, ari meine, n)ä(;ne.

prßcor, -atus sum, ari Bete, Bitte,

recordor, -atus sum, ari erinnere mtcl).

suspicor, -atus sum, ari argtüöt;ne, i>ermnte.

vägor, -atus sum, ari fc^tDeife.

vßnöror, -atus sum, ari ijere^re u. f. f.
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in gvcqiicntatii^form

:

cunctor, -atiis sum, ari kbciifo mid), ^viubcvc.

liortor (ciU hontor), -atus sum, ari ermahne.

Imitor, -atus sum, ari at^mc narf;.

versor, -atus sum, ari kfinbc mirf;, Uww^c mtd;.

il\ntii]cv bcutUd;c !^cnominatii^a

:

adülor, adulatus sum, ari fd;mcid;clc.

aspornor (für abspernor), -atus sum, ari i\n*fd;inär;c.

cönor, -atus sum, ari bcnfe barauf, i>crfud}C.

cousölor, -atus sum, ari tvöfte.

veuor, -atus sum, ari jage.

IL (Scnjugation.

X)enomiiiatti?a

:

fäteor, fassus sum, fateri bcfcnne.

(Scmpof.: cou-fiteor, -fessus sum, -uteri Mcnnc u. f. f.

misereor, miserltus u. misertus sum, misereri erbarme mid;.

llceor, llcitus sum, eri biete auf eti^aö.

polllceor, — licitus sum, eri erbiete mid;, i^er^ei^e (au^ port-licoor).

mödcor, mederi I;ci(e.

rgor, rätus sum, reri bered;ne, glaube.

rätus glaubenb, abj. bcred;net, feftge[te(It, giltig.

tuor u. tueor , tuitus sum u. tütus sum, tueri fd;üt^e
,

fel^c auf ettr>a^.

tütus meift abj. fidler,

vöreor, verltus sum, vereri fd;euc mid^, fürd;te, (ftd; geh)aren.)

in. (Konjugation.

33iele 3nd;oatit)a, einzelne !I)enominatit)a.

ad-ipiscor, adeptus sum, adipisci erlange,

com-mmiscor, commentus sum, comminisci erbenfe, finne au^.

ex-pergiscor, experrectus sum, expergisci ertüad;e.

früniscor, fruultus sum, frunisci genieße
,

(ard^aifd^).

iräscor, irätus sum, irasci (deuom.) jürne.

uanciscor, nauctus u. nactus sum, nancisci trage für mid; babon,

erlange,

näscor , nätus sum , nasci (nasciturus) n)erbe geboren , entfiele,

obliviscor, oblitus sum, oblivisci i^ergeffe.

päciscor
,
pactus sum

, pacisci mac^e einen 33ertrag , bebinge. pactus

oft paffii?: bebungen,

proficiscor, profectus sum, proficisci mad^e mic^ auf, tjerreife.

ulciscor, ultus sum, ulcisci räd^e mid^, räd^e.

vescor — vesci effe.

(Sonft

:

am-plector, amplexus sum, amplecti umfaffe.

fruor, fructus, feltener frultus sum, frui (fruiturus) genieße,

fungor, functus sum, fungi befleibe ein 5lmt.
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grädior, gressus sum, grädi fd^rette.

läbor, läpsus sum, labi gleite.

löquor, locütus sum, löqui fpred;e.

mörior, mortuus sum, möri (morlturus) retSe mtd; auf, fterbe.

(mortuus etg. ^(biectbbtlbung.)

nitor, nisus obev nixus sum, niti [tül^e mid;, [tvebe.

(uisus ftvebeiib, nixus fid) geftül^t (;abenb, adnisus anftveBenb, ad-

nixus fid; cntgegenftemmenb.)

pätior, passus sum, päti leibe.

quöror (f.
quesor), questus sum, queri !(age.

sgquor, söcütus sum, sSqui folge.

ntor (alt oetor), usus sum, üti getu'aud;e, genieße.

IV. (Konjugation.

9]id;t feiten ^enominatiüa, fo

blandior, blanditus sum, blandiri t^ue f(^ön, fd;meid^(e.

largior, largitus sum, larglri geBe teid^Iid^, f|)enbe.

metior, mensus sum, metiri meffe.

mentior, mentitus sum, mentiri, lüge,

mölior, molitus sum, moliri unternehme,

partior, partitus sum, partiri tl^eile.

potior, pötitus sum, potiri Bemäd;tige mid^.

sortior, sortitus sum, sortiri lofe.

(Sonft

:

experior, expertus sum, experiri erfahre.

(expertus aud^ j^ciffit).)

opperior, oppertus ober oppentus sum, opperiri ti?arte aK
ordior, orsus sum, ordiri fange an.

örior, ortus sum, (oritürus) oriri entfte^e.

51 nm. 1. Orior !ann mit 5ln^name be^ infinitivus imperfecti

nad^ ber britten (Konjugation (mit i )oox bem !I^emaüo!a(e) conju-

giert toerben, unb bie^ ift im ^räfen^ i)or^errfd;enb

:

örior, örSris, örltur;

örlrer unb örörer.

(KBenfo in ben (Kom|)ofitiö auger in adorior greife an, tvet^eö

ijoüftänbig ber bierten (Konjugation folgt.

^nm. 2. ^affelSe gilt bon potior Bemäd;tige mid;.

§. 158. ^t^x unb minber befectib aud^ rücffid;tlid^ ber ^erfon

finb bie fogen. verba impersonalia.

1) ^er 5f^aturerfd;einungen:

pluit e^ regnet, ningit eö fd;neit (feiten niuxit).

tönat eä bonncrt. fulgurat unb fulmlnat e^ blitzt.
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romt c^ tr;aut. graiulinat oö i)ac\dt

lapulat 0*3 xcK\\Kt Steine; oitd) lapidatum est.

liicC'scit iiiib illucosi'it (illuxit) oc^ loivb Zac\.

vesperascit ii. advespevascit cv^ K>ivb '^Iboiib.

5(iim. C^iii^dii treten (;iov k|timinte (3ii(HCcte r;iiiyi: Jupiter

toiiat, iiifoiiora fuhiiinaiit, dies iilucescit ii. f. f.

2) bc^ ^:!(ff«'^ctc*3:

mlsöret iinb miseretur cö" erbarmt,

paeiütet 0*3 c^creiit. piget cö i^crbric^t.

pudet c^$ idfmit (ld;läcit uicbcr). taedct c^ cfolt (macf;t t^oU). «Selten

vöretur eö crc^reift ^d;en.

51 nm. Selten tritt jn bicfen l^erMö ein beftimnite*3, r;änfigcr

ein bnrd; nentraley 'IH-ononien be^eid^nete*^ ^nbjeet. greiern (^V%anel;eö

finb vind; I;ier bic ']3artici|.ncilformen, une paenitons, pudendus etc.

o) oportet e*5 ift feunäd/ft red;tUd;e) $f(id()t.

lubet ober libet e*3 beliebt, licet eö ift erlaubt,

döcet eö geziemt, dedöcet e§ geziemt nid;t.

Sinnt. (S^ finben fid; and;: hoc libet, liaec llbent, hoc licet,

haec llcent, res decet, res decent n. |. f.; llbens gern, mit Öuft;

llcens 5Üc\eüo6, licitus erlaubt.

4) :3tebcn bem perf. ®ebrand;e unj^erf. cänit e6 blä^t, bücinat eö blä^t.

§. 159. Defectiva temporibus.

3n ber claf[i]"to S^rad;e finb o:^ne bie gormen bc^ ^m-
^erfectumö:

coepi id; :^abe angefangen,

mßmini ic^ erinnere mid;.

ödi id; l^affe.

a) perf. ])raes.: coepi, coeperim.

perf. praet.: coeperam, coepissem.

perf. fiit.: coepero.

pari, perf.: coeptus.

Xoart fut.: coepturus.

51 um. ^ie fceniid;e Sprad;e l;atte uod; bie tempp. imperfecta;

eigentlid; coipio (apiscor) i^ fuüpfe an.

b) perf. praes.: memini, meminerim.

X^erjf. praet. : memlneram , meminissem.

perf. fut.: meminero.

3n ber claffifd;en S^rad^c o^ne partic; aber imperat.: me-
mento, mementote. ^urjel: man burd; teufen ergreifen.

c) perf. praes.: ödi, öderim.

perf. praet : öderam, ödissem.

perf. fut.: ödero.

part.: ösus, ösurus.

ödi eig. = reppuli, ^<x^t abgetDtefen.
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§. 160. 5llö tjeveinjertc defectiva führen h?tr auf:

1) äjo, trf; M;au|)tc, fvige.

imj). pracs. indic. imp. praes. conj.

äjo, als, alt. — äjäs, äjat.

äjunt. — — äjant (f))ät.)

impcrf. praet. indic.

äjebam (aibam) etc.

Imxwrativ: ai (arrf;atfd^)

Partie: äjens.

äjo = aliio ober agio. x>raes. iivf^r. als, ält.

bann äis, äit.

äis, ält.

ais, ait, ain?

2) fari firf; äugern, fagen unb feine Composs.

Indicativus.

imperf. praes. — färis (unBetegt), fätur

affamur, famini, affantur (alle nic^t ^äufig.)

imperf. p)raet.

af-fabar, — —
praefabantiir.

imperf. fut.

af-fabor, ef-fabere.

af-fabimur.

perf. praesens. fätus est.

perf. p>raet. fätus eram , — fätus erat.

Conjunctivus.
imperf. praes. praefarer (fpät).

Impcrativus:
färe, effäre.

praefato unb praefamino (avd)ai[d}).

Infinit: fari. Gerundium: fandi, faudo.

Partie, imperf. fans.

part. perf. fätus.

part. necessitatis : faudus.

Supinum

:

effatu.

3) salvere, ävere gegrüJ3t fein.

^lugev bicfen 3nfiuitii>cn Befonberö bie 3m^eratit^e

:

saive, salveto. äve aveto.

salvete. avete.

fd. salvebis.

4) 3n)eifeU;af t
, ob ^m^evatiJ^e

:

cödö gib ^er! cette gebt l^er!

7*
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5) quaeso id) bitte

quaosrinius unv bitten,

in tio ^Kobo ciiu^^fchobcii. T^icfc^ finb ältere J^-cnneii i>ou qnaero.

^lUninn.^cUc '^(nomalini.

§. iGl. 1) l^evba, bie bie evfte ^)3eviou ^iiig. 3mpevf.
•^"ßväf. 110 d) auf m bttben.

a) bviö ::l>evbiim sum id; bin.

I lul i c a t i V u s.

iynperf. praes.

sing, suni, es, est

pl. sümus, estis, sunt.

imperf. praet.

sing, gram, eiTis, erat

pl. erämus, erätis, eraut.

imp. fiit.

sing, ^ro, erls, erit

2)1. erlmus, eritis, eruut.

perf. praes.

sing, fai, fuisti, fiüt

pil. fuimus, fuistis, fuerunt.

perf. praet.

sing, fugram, fueras, fuerat

Conjunctivus.

sim, sis, Sit

slmus, sitis, sint.

essem, esses, esset

essemus, essetis, essent.

fuöriin, fueris, fuerit

fuerimus, fueritis, fuerint.

fuissem, fuisses, fuisset

XÜ. fueramus, fueratis, fuerant. fuissemus, fuissetis, fuissent.

perf. fut
sing, fügro, fueris, fuerit

pl. fuerimus, fueritis, fuerint.

Imperativus:
es, esto

esto

este, estöte

sunto.

Infin. imperf. esse.

perf. fuisse.

fut. före ober

futurum esse.

Partie, iynperf. absens abtrefenb.

praesens anh)efenb.

fut. Mürus, a, um.

51 um. 1. 2)ie Konjugation ift sufammengefe^t m^ ben SBurjefn ES

unb FU.

S(nm. 2. 2)ic Sonjiugation toon FU ift regelmäßig, ^on bie[er SBurjet

fu tommt auc^ förem (neben essem) befonberS in bebingten @ä|en, unb före.

@ie fielen für foverem (to. *fövo) unb fovere.

51 um. 3. Sie Sffiurset ES bat ein fe^r fc^iva(^e§ e, ttjet^e^ im^räfengl.

@ing. unb 3. ^(ur., in ber ättevn ^oefie nac^ SSoMen, nac^ -m, na6} -s mit

Uorau^gebenbem furjem Sßotate febr bäufig and; im ^röfen? 2. u. 3. (dictu's,
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dictust) oBfäfft. 3)a« s bie[er Surjct gel;! jiuifc^en jtijet SSoMcn in r über:

eram, ero u. f. f,

2(nm. 4. 3)a8 ^röfeue ttntrbe eigeiitlid; c^nt t^emattfc^en ^o!at gebitbet,

aber ba bic Saute sm unau§f^red)bav [inb, enttincfette fid^ Dor m ber bunüe Sßo-

!oi u, treichen einige bem i nät;er f^vacf;eu (bgl optümus, optimus). 5tlte

gorm für sunt hjar sont.

5(um. 5. 5ieltere uiib boßere govmeit beö ^räfen3 Soniunctiüi finb

siem, sies, siet

sient,

für siäm u. f. f.
abtx nie finbet fid; breifilbigeS siemus, sietis.

51 nm. 6. 3m 3mper[ect. ^rätertt. Snbicat. i[t ä ard^aifc^ burc^ atte

^erjonen geblieben.

^nm. 7. 2)a6 f^utur ift eine bnvatibe ^orm auf -io, urf))rüugüc^ esjo,

esio u. f. f.; aber bag 53ilbung§-i fiel i:or bem S^^ematjofat au^. ©etteu ift

erint für erunt. dll^t f^uturum, fcnbern atteö 3nd;oatiDum ift esco

für essco.

21 n m. 8. 3)a§ 3m|)erf. ^rät. (Sonj. ift sufammeugefet^t aus essem , b. i.

es u. altem (e)saim.

51 um. 9. 3m 3nf. 3m^>erf. ftel^t esse für esese. 2)a9 ^artic. 3m^)erf.,

erhalten in jnjci 3ufammeu[e^migeu, lautete: -sens; absens, praesens.

51 nm. 10. äujamntcngefefete

:

abesse tüeg fein, äfui, absens.

adesse baBet fein, praesens gegemüärtig.

deesse fehlen, inesse bartn fein.

Interesse bajtüifd^en, barunter fein,

obesse entgegen fein, fc^aben. praeesse (praesse) borfte^en.

prodesse nü^en, behält ba^ alte d tor 33ü!a(en.

subesse ^u drnnbe liegen, posse, alt potesse, !önnen.

b) possum x^ !ann.

Indicativus. Conjuncti vus.

imj)erf. praes.

possum, pötes, pötest possim, possis, possit

possümus, potestis, possunt. possimiis, possitis, possint.

im2). praet. poteram n. f.
W. possem etc.

imp. fut potßro n. f. tt).

perf. praes. potüi u. f.
ti). potuerim n.

f. f.

inf. imperf. posse. perf. potuisse.

5(um. 1. possum ift ^nfammengefel^t au§ potis (pote) sum; potis, pote

eigentl. abterbiat gemorbeneö 9^eutrnm beö Somi^aratibe« potior. 2)id;terifd^,

befonber« in älterer ^üt oft potis ober pote sum. 33oßere formen finb noc^

potessc unb potessct. 5tbcr nic^t fetten nnb and; bei Siccro finbet fid) potisso

unb potissent für posse, possent.
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5t lim. 2. 9?ic^t <\cxd'tc l)äiifiji ^«'i^'» ^^'^^ P^^lt potcrunt poterint.

51 um. o. 'Jh-d^aiid; ift bav< '^.viffiinim: poiostur. possitur, poterätur etc.

beim Vviifivcu Gnfiuitivii^.

c) (iiii '^iucttc<3 (bvtttc^) ^^cvlMtm viuf -m tft inquam

Indic. Conj.
Imperf. pravs. inquam, inqiils, inqiiit inquiat.

iiiquimus, iuqmtis (fvnit), iiiquiunfc.

impcrf. pnict. inquicbat.

impcrf. fuf. inqiües, inquiot.

2)crf. pracs. iiiqiüi , iiiquisti.

Im p erat, inque, inqiuto.

*Cf;nc infinitivus luib parfcicipium.

3(itmcvfiinö. CffcnBav liegt eine ä^f^^^^^^^^^K'^ii^i^Ö «^it in

5U ^vunfcc.

§. 162. 2) fio td) luevbc, gefd)cf;c.

Indic. Co n j.

i praes. fio, fis, fit fiam u. [. f.— — fiunt.

i. pract. fiebam u. f. f.
fierem u. f. f.

i. fid. fiam u. f. f.

perf. pracs. factus sum u.
f. f.

Imperativus: fl (fito)

fite. factus sim u. f. f.

Inf. imperf. fieri

i. perf. factum esso.

i. fut. factum iri.

futurum esse, före (l\ 3©. fu.)

Part. perf. factus.

p. fut. fütürus (t^cti Sur^el fu.)

2(nm. 1. 3)te Sonjugaticii tft ^ufammengefet^t au§ hm Snlranfitiinnit fio

b. t. fu-i-o (ogl. (fjvio) neten (^vw) unb bem ^kjfitoum boii fäcio. 3)er 3nfi=

uitiüuö fteri ift iiirf;t eine ^ajfibform, fonbent ein Ueberveft ber altern 3nfinitito=

bitbung beö SIctiiJumS fierei, fieri; banekn 16eftef;t ein atte§ fiere. Taix toor

iiri>rüngli^ent e (fierem, fieri) tüiirbc I be§ @tamme§ attmä^lid; terHirjt.

51 nm. 2. 2)ie ^^afftbformen bon fio, (fitur, fiebantur) ftnb ov^aifd).

21 nm. 3. T)ie Io[en 3u[ammenfei^ungcn mit fäcio, b. (;. biejem-^

gen mit 33erBaI[tämmen ober Slbi^erbien, ioeld^e ben ^ofal bc^ (^tammeö
ni($t [d;tDäc^en , Bilben i^r ^affit)um in ber Siegel mit fio , bie innigen

3ufammen[e^ungen , b. ^. biejentgen mit ^rä|3ofitionen nnb (Sd;tDä(^ung

beö (Stammi)ofaIeö , in ber Siegel mit facio (-ficior), calefio ,,td;

tüerbe ti^arm/' conficior „ic^ t^erbe anfgerteBen
;

" bod; finben fid;

53et]'^iele üon -fio im ledern gatle nid;t feltett: confit u. f. f.; ba^in

auc^ infit er, fie l^eBt an.
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§. 163. 3) fero, id; tvage.

A c t i V u m.

Indic. Coiij.

i. ])raes. fero , fers , fert feram , feräs , ferät etc.

ferimus, fertis, ferimt.

i. pract. ferebam etc. ferrem etc.

i. fiit. feram, feres etc.

perf. praes. tüli, tulisti etc. tulerim etc.

Xh praet. tuleram. tiüissem etc.

p. fut tulero.

Imperat.: fer, ferto, ferto.

ferte, fertöte, ferunto.

Infinitivus imperf. ferre. Partie, imperf. ferens.

i. pcrf. tiüisse. p. fut. lätürus.

i. fut. lätürum esse.

P a s s i V u m.

Indic. Couj.

i. praes. feror, ferris, fertur ferar u. f. f.

ferlmur, ferimini, feruntur.

i. praet. ferebar it. f. f.
ferrer, fcrreris it.

f. f.

i. fut. ferar u.
f. f.

pcrf. praes.: latus sum u.
f. f.

Imperativiis:
ferre, fertor, fertor

Inf. imperf. ferri. ferimini, feruntor.

i. perf lätum esse. Partie, neeessitatis : ferendus.

i. fut. lätum iri. j>. perf.: latus.

51 nm. 1. ^ie (Konjugation ift ^nfammcngcfel^t auö bcn (Stäm-

men fero unb tollo, beffen perf iit[^nning(id; itnb avd;atfd) tötüli,

part. perf ur[v^riinglid; mit 9)letatr;cfi^ tlätus lautete.

51 nm. 2. fero i^erliert ben !I(;eutai)ofaI e unb i außer i)or m.

21 um. 3. (iomi^ofita:

aflero, attüli, allätum, bringen,

auföro, abstüli, ablätum, loegtragen.

diffgro, distuli, dilätum, fid; untcr[(^eiben, oev[c()icbcn.

refero, rettüli, relätum ^^nrüdbvingen u.
f. f-

§. 164. 4) völo id; \mil nölo id; mit md)t mälo id; lDi(( lieber.

a) völo.

Indic. Co n j.

im^;/'. j^mes. völo, vis, volt (vult) velim, velis, völit

völiimus, völtis, (vultis), völunt. vßlimus , velitis , völint.

i. praet. völebam u. f. f.
vollem.

i. fut. völam, völes u. f. f.

Inf. imjjerf vellc. Part. impf, völens.

perf. völuisse.
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5Inm, 3)cr ©nmbijcfat o (filv a) j^cl;! i>ov 11 mib ijcr i bcv folncnbcu

^ilbc in e über. 2)cv 2:i;emaboral c , i
, fäüt viiu^, vis fielet füv völ-s , vel-s,

vil-s (nid^t vil, tvcil baö 3ei(^cu bcv jwcitcu '].ht[ou crl^altcn bleiben foü) Viii?

f. visne tpiUjl bu? sis
f. si vis tvcnii bu u>iUft ; sultis filv si voltis a>cuu i(;v tvotlt.

b) nölo ift g(cid) iiövolo, növölo.

3n bcr da] jifd^en ^pvad)c galten:

In die.

Impf, pracs. nölo, non vis, non
volt (non vult)

nölumus, non voltis, (non
vultis) nölunt.

i. praet. nölebam etc.

?. fiä. (nölam), nöles etc.

perf, praes. nölui etc.

p. praet. nölueram etc.

fut. nöluero etc.

Inf. impcrf. nölle.

i. perf. nöluisse.

Fart. imperf. nölens.

nölim etc.

Conj.

nollem etc.

nöluerim etc.

nöluisseni etc.

Im p r a t i v u s.

nöli, nöllto; nöllto.

nölite, nölitöte; nölimto.

5lnm. 1. 33ei ^lautiiS auc^ nevis, nevolt (irie nequeo, nescio, nepar-

ciint), non velim, non vellcm.

21 um. 2. 3)er 3mpcvatiöuö ift r\<a6) Slimtogie beö (5onjiiinctii?u^ (?ebilbet,

üieHetc^t null urf^rüngtic^ gerabeju für nölis.

c) mälo ift gleid; ma-volo, mag (mäge, mägis) volo.

3n ber claffijc^en (S^rad^e gelten

:

Indic. Conj.
Lupf, praes. mälo, mavis, mavolt malim etc.

malümus , mavoltis , malimt.

i. praet. mälebam. mallem etc.

i. fut. (mälam) mäles etc.

perf. praes. mälui u. f. f.
mäluerim etc.

Inf. impf, malle.

i. perf. maluisse.

21 nm. ^iaiituö ^at neben biefen formen noc^ oft bie i?ottern mavolo,

mavolet, mavelim, mavellem etc.

§. 165. 5) eo ic^ ge^e.

Activum
Indic.

i. praes. ^o, is, It

imus, itis, eunt.

i. praet. ibam, ibas etc.

i. fut. Ibo, ibis etc.

perf. praes. Ivi (ii) etc.

p. praet. Iveram.

p. fut. ivSro.

Conj.
gam , eas , öät

gämiis, Sätis, ßant.

irem, ires etc.

Iverim, (ierim) etc.

ivissem.
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Imperativus:
i, ito; ito.

ite, itöte; eimto.

Inf. impf. Ire.

i. perf ivisse (iisse, Isse).

i. fut. Iturum esse.

Gerund, eundi, eundo etc.

Particip. impf, iens, euntis.

p. fut. itÜl'US.

Supimim Itum.

51 nm. 2)ie SBurjet ift i, lütrb aUx ühtxaU au^er im @u^. u. ^art. gut. in

ei, i geftcigert, n^eld^eg fic^ i^orSßofalen attmä^Iid; öevlürjt. 2)a§ alte ei gel^t öor

bell 35ofaien ä, ö, ü in e ükr. Wü 5(u§name ijom praes. indic. 1. ^erf.

u. praes. conj. ift bie Sonjugation oI;ne t^ematifc^eS a. Sgl. gried;. f?,wt. 2)aö

^erfectum folgt bev Slnalogie ber feierten Souj. 3)ie gorm 11 ift 6ejonberg in

ben Som))ofiti8 bie l^errfc^enbe.

Sinnt. 2. ire nnb feine inttanfitiijen (5Dm)3oftta Btiben ein

nnperfönlid;eö ^affii^nnt, bie tranfittijen ein ijollftänbtge^ : adeor etc.

5lnin. 3. 2l(ö 3itf^^^^^f^feititg i)on ire tft Befonber6 perire,

al^ 3it[^tttmenrü(fnnß vaeneo (veneo), vaenire (anö v^enum ire) p
merfen. !Diefe betben Sntranfittüa vertreten ba^ '^affit^nm bon perdo

nnb vendo. (^on perdo ift im "ipaffiünnt mir perditus, ijon vendo
nnr vendendus^ venditus gebränd^üd;.)

Sinnt. 4. Slrc^aifc^ ift baS ^affiöum feon vaenire (vaenlri etc.)

5(nm. 5. 9^eBen ber guturform iblt erfc^eint in ben (Sora^ofitie nid^t

gan^ feiten -let: vaeniet, transiet n. f. f.

§. 166. 6) queo id^ mmag.
nequeo irf; i)ermag nic^t, Bin ntc^t im (Stanbe.

^iefe coningieren gan^ nad; eo ; eö fe^^ten i^nen aber imperativus

nnb gerundium. güv nequeo etc. finbet fid^ ^änfiget: non queo,

non quis, non quit.

21 nm. 5tr(^aif^ ift bag ^affitjum in S3erbinbung mit bcm Snfinit. ^off.,

j. 53. nequltur subigl etc.

§. 167. 7) gdo id; effe.

X)iefe6 33erBnm '^at feine \mkxt Unvegelmäf^igfeit, aU bag cö

an^ev t^cr m ben ^^ema^ofd ö, i an^ioetfen !ann, lüonad; eö i?cr

3a^ntanten fein d in s üertüanbelt ; überbieö fann ber 3m^evatiDn^

2 te ^erf. ®ing. es l^eigen. 3l(fo

:

ßdis ober es, gdit ober est.

Öderem ober essem
f.
ed-sem n. f. f.

Ödere ober esse; Öditur ober estur u. f. f.

5(nm. 2)er Sonjnnctiö beö ^räfenö l^eif^t neben edam, comedam and;

onert^ümlid^er edlm, comedlni.
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Adverbia.

C n i u n c t i n c n. '}3 v ä p o f 1 1 1 o n c ii.

§. IGS. ili>iv baiitdii ilbcv bicfc in einem \>(nf)aii}]c juv <^lcj.iüiK>Ic()rc, Weil

fie i]vei;tentI;ciKs cajiiell fiiib, alfo ih-c iöilbniu] 511 Slbl^cvbicu u. [. f. mc(;t

ire|ciitlid; in bic ivccicHeve SorttMlbnni] ßcbövt.

($*nt)"d;icbcne 5(cCufatit>c finb:

§. IGO. a) bic f ul)[tantii.M|rf;cn (loiimm nad) ^^aufc, ms' niifö ?anb,

vicom im Serf;fel, für, dum bic B'-'it I^inbnvd;, lra(;vcnb, nnd; in vixdum tanm

ned), nondum iiod; iiic^t, ägodum wotan benn u. j. f.
düdum längft, aüe ijou

diii-s :Iaj^, 3nf, jam, eben, fd;on, -dam in qiüdam ivj^cnb einer eben, -dem in

quidem ivgenb \vk eben (inni bcvfelben 2Buvje( div, anö iuetd;cr diu-s I;erbor*

j]Cj]vinj5cn ift), ferner eine rcid^ie ^In^viOI i>cn adv. anf - tim ober -sim : contemptim

i:eräd;tlid;, sensim aUnuililid), iinb nad; bcrcn ^inalügie IVirtim i:erftoI)(en, paul-

latim attmä^)lid; u. f. f.
—

föräs f;inau8; aU: iiügas jnr ^offe.

l^on 3(bj[ectii^en nnb ^ronominen flammen:

§. 170. b) accus, sing, noutr. : facile kid;t, (f^äter faciliter), difficile

[c^tver (l'eltencr atö difficiliter u. difficulter), facul (ard;atf(^), simül (alt semol)

b. i. simile jngleid;, scmel (Sin Tlai
,
procül in einiger j^txm, b. i. procilc;

völüp (ard;ai[d;) iiaä) ^nft, b. i. volupe, impüne ftrafloö, fid;er, receiis iienlid;ft,

commödum gerabe, eben, minimum li>cuißften§
,
potissimum am cr;cften, ccte-

rum übrigens, itermn ^um anbcrn, jiüciten WaU, primum jum erften 'Mak,

erftenö, postremum jnm letzten 9}?at, jnle^t, siimmum l^öd^ftenS, demum erft,

circum um — ^erum!ret[enb , versnm, gegen, unb feine (5om:poftta retrorsum

rü(fn.'^ärtS , rursimi b. t. revorsum n)ieber, seorsum für fic^, abgefonbert, tan-

tum nur, iiön= ne ünum (aU noenu) nid}t, -tem in item ebenfo, antem aber,

eiiim für enem, enom, einom benn, cum mit, quom, cum, tvanu, tum bann,

ferner aße abberbiaten SDm|)aratit>c iine doctius gcbitbeter, äcrius feuriger, minus

iveniger, mägis mef;r unb nad^ ben le^tern versus gegen, tenus big, secus

anbcrß, prötenus nnb protmus fofort, cüminus in ber 'ail'di)t, eminus aiiQ ber

§erne, satis genug neben sät, potis u. potc üermögcnb, ivic mägc neben ma-

gis, prötinis ard;aifd; = protinus.

§. 171. c) accus, sing, fem.: bifäriäm jirnefad; u. f. f., cöram ijor

2{ugcn i>on corus ans co u. os, protinam fofort (ard;aifd) für protinuam), prö-

miscam (ard;aifd; für promiscuam) burd;cinaubcr, perperam cü.Xcog, toerM;rt

(ögt. pereudie), clam für * calam, anberö gebilbet aU ba0 arc^. calim l^cimlid;,

tam fo, quam trie, nam benn.

§. 172. d) accus, plur. neutr. : cetera im Uebrigen, früstra umfonft

ton fraud (fraus), in alter ^t\t immer mit a, in dai[ifd;er 3^it uac^ ^na*

logie i?on inträ etc. aU 5lbl. bel^anbett.

§. 173. e) accus, plur. fem. alias fonft, alteräs ein jireiteg Mai.
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(^ntfd^iebenc ^IBlattte fiitb:

§. 174. a) bic fu6jlontii>ifd;cn: rurc öom ^aiibe, domo boii ^^aufe,

noctii Bei dlaä)t, oppido auf bev @teüe, spontc fvehüiüig, magnöpere fel;r,

liödie iietcn höcedie '^mk, perendic am aiibern Sage, ü6evmcvgen, lieri, liere

gefterii, lüci, lüce am Sage, mänl, mäne friU;, am 9Jicrgcn, vcsperi iiiib

vespere am 2lbenb, tempori, temperi, tempore jur ^tit, modo nacf} bcm

9)?a§c, nur; gratis umfonft, ingratiis, ingratis n)tbcv2)au!, uufveilüiflig , foris

brausen, quotamns j[cif;i1td;, miütimodls
f.

multis modis bielfa^.

§. 175. b) ablat. sing, neutr. auf ö.

1) ^on 2lbicctit>en, 5uuäd;ft in bcu 3citabbcvl6ieu: perpetiio immevtvn^rcub

(ucOcu feltenevm perpetue) continiio uumittelbav bavauf, cotidiano tägtid),

mätutino frü^ morgeuS, crebro l^äufig, räro feiten, sero \p'dt, repentino :^Iö^=

iid), subito pl'öißä), primo onfängüd;.

2) häufig bcn Partie, ^evf. ^aff.: auspicäto unter guter S^orüebeutung,

auguräto nad; StuftcÜuug i)on Stugurien, composito nv\d) 55erabrebung, imprö-

viso uni5erfel()eng , sortito nad; Sofung, bipertito jtveifad; get(;eilt, inöpinäto

unb nccopinato iinöermutet, inconsulto unfcefonneu, cito (mit .getürmtem o)

fd;neü, falso falfc^, merito mit 9{ed;t, secreto gel;eim.

3) Slußerbem i^iete anbere abjicctii)if d;e, n?ie arcäno geheim, fortuito i\u

fäfiig, mütuo hjcc^felölueiie, gegenfeitig, precärio fcittlveife, serio im Gruft,

praesto bereit, certo für gelvijj, vero iu 2Baf;rf;eit (uuterfd;iebeu tocu certe, vere),

ergo alfo, pröd, pro I;cröor, für.

§. 176. c) ablat. sing, neutr. auf e (ed).

2)ie[e Hbberlnallnibuug ift bie geU3cf;uüd;e für Sibjecti^ftämme auf -Ö, aI[o

aud; für aße @u:|)er(atii)ftämme: longe, docte, facilumed (ard;aifd;), doctis-

sime etc., forttt)äf;reub im 2tu§taute berfürjt nad; urf^jrüngtid; metiifc^cm ©efei^c

in male fc^Iec^t, benc gut, tüoi)!. 2)at;in gcf;i3ren and) fere uub ferme faft

(bcrfeI6en Surjct mit firmus) bgl. ^uichoT«.

§. 177. d) abl. sing, neutr. finb ferner: qui iine, quiquam irgenbU)ic,

alioqui fouft etc. unb irol oud; pi'oclive alJiT)ärtö , repentc ^Iclilid;, fd)nc((; Ijter

fc^lief^en unr nod; an: * antid in antideo etc., *postTd in postideä uad;l;cv,

barauö ante, poste, post, sld für fid;, ül)ne, aber, de für ded, rcd-re-.

§. 178. e) (5ntfd;iebene abl. sing, femin. finb nid;t feiten, bcfonbcrö

in ptten, iuo bie 9^id;tuug be5eid;uet ti?irb, oft nod; mit beutlid;cr Söipfe: crgä

gegen, contra (für conterä) gegen, intrii inuerl;al6, extra auf5crl;al6, infra

«ntcrl)al6, circa ringSl^ernm, juxtä neben, naliebei, dcxtra rcd;tS, sinistra VmU,
rccta gcrvibc auö, liäc l;ier, qua Wo, wk, eä ba, unä jugleic^ (sc. operä),

Ccädem uub eädem operä jugleid; u. f. f.

§. 179. f) ablat. plur. in alternis abii3cd;ielnb.

§. 180. g) 2tn biefc 5(böerbia fdjiiefien fic^ am einfad;ften an bicicnigen

auf -tus (fanStr. -täs) une funditus öon (^runb anö, iicnitus l?cm iunerftcn

l^eroue, inö innerfte, stirpitus i)om «Stamme anö, üom ^runbc au3, antiquitus
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l^oii ^atcrS r;cr, l^cu mici\% dlvinitus aii8 bcm OH^ttlic{;cn , i\iM\d) , liamänitus

incHfrfilid) , intus i>ou iiiucit, imüciitiv} etc.; -tur in bcm avd;aild;cu simitur

neben simitu filr simitus.

^. 181. Datil^fcvmcn fd^cu anv in quo iror;in, eö bal;in, illö, illöc,

illuc bcrtl;in, istö, istoc, istilc t'crtl;in, \vc bn Bift, hoc, Imc Ijie^cr.

§. 182. locaising. bcv 9ill(;c auf I, i finbct fid; in : domi ju .<panfe,

hüml auf beni 53eben, jn 53cben, ruri auf beniVaube, ])crcgre in anberm i^anbe,

fort, die septimei am fiebeuten Xai^c n. f. f., quotidie on bcm triei^ielten S^age,

iuuncv, täglid^, postridie am uad^fülgcnben Xage, pridie am Vortage, prae uub

*pri i^ov^er, bor, pöne, leinten, au8 posne. hie i^icr, isti unb istic, Uli unb
illic (isti unb illi avdjaifd;) bort, sie fo, liti (ut), ivnc u. o., ne (nei, ni) nic^t,

bamit uid^t.

§. 183. locativus bev 9?ltf;e auf -bi: übi ii?o, ibi ba, ibidem

ebcnba, sicubi ivenn irgenbJro, utrobi unb utrübi auf ivetc^er ber Reiben leiten,

alibi unb aliübi (üon bcn @tämmeu ali-alio) anberöix^o u. f. f.

§. 184. locativus bev ^etoegung öon einem Orte ^er auf -im

für fiem finb : exim barauf, olim einft, illim, istim, getüij^nl. illin-c, istin-c,

öou bort, hin-e bon l^ier, interim inj^Dijc^en, utrimque Beiberfeitg, uuquam
jematö. @er;r I;äufig ift bic ^artifet de angejet^t, inde ton ba, deinde l^ievauf,

proinde bemuad; , unde lrol;er? alicunde irgenb n)ot)er, aliunde anberö tüol^er etc.

StuSlantenbeö m tüirb n in alioqui-n fouft, eigentl. anberöwie, dein, proin u.f.f.

(»Ol burc^ bic gorm -inde ^inburc^). Hn anbere Stböerfcia ouf -im tritt

secus: altrin-secus ijou bcr anbern (Seite l^er, extrinsecus toou au^en, intrin-

secus i?on innen.

§. 185. S)ie @d^tDierig!eit bie ^orm bcr ^bijerfcien, eonjuncttoncn unb

^rä^ofitionen ju beftimmen, iüie fie oBcn fd^on eiujeln uns entgegengetreten ift,

fieigert \iä) in anbern iBilbungen tcie in saepe, paene, prope, toüdjt tüir für

l^ocatitoe l^ialtcu, in ita, tüdä)^^ ein 5lbIatiöuS ober Suftrumeutolig ju feiu fc^eint,

in quandö , aliquando , icetc^e man ebenfalls für W)iat ober Suflrumcnt. ju

l^altcn l^at, in usque, usquam, nusquam, uspiam, ex, abs-, obs-, subs-,

eis, uls, penes, trans, beren s com^aratiöifc^ ober gcnitiüifd; fein bürfte, super,

tüctc^es tüol ein locatiöif^eg i abgeftreift ^at, band (hau) uic^t, vix faum, mox

baib, bie auf einen ^ocatibug ^lur. fc^Iießcn loffen {-ai). S3efüuber« ift l^ier

bic ^bberbtalbilbuug auf -ter (meift an -i unb (Sonfonauteuftämmen , bod^ anä)

einjeln an -oftämmen) J^eröorju^eben , tcelc^e fieser einft Safugbilbung ^atte. ^tU

ipkk feien: breviter !ur5, andaciter uub audacter fü^n, säpienter ipcife,

humaniter menfc^Iic^
,
propter ttjcgen (f.

pröpiter)
,
praeter au^er u. f. f. 2)aran

fc^Ueßt ftd^ igitur ba^er, atfo.

§. 186. SSietcHbDcrbien finb sufommengerücfteißilbungen, lüoki namcntlid^

^rä^3ofttiouen eine gro^e 9^ofie f^ickn, unb h)o fie t^eiltüeife noc^ ol^ue i^rc

geU)öf)nlic^e 9?ection (aböerbial) erfd;einen. @o in anteä (antideä, intereä,

posteä (postideä), interim, interibi, antehäc, posthäc, interdiü uub inter-
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dias unter Sageg. S^egclniä^ig fmb admodum fef;v, extemjjlo (alt extcmpulo)

fog(eid), immittetSar Dom Bd)cinpia\}i, interdum unter ber3eit, bi^iüeilen, ilico

für illico, in loco auf bcr ®tet(e, invicem gegenfeitig, auf Sed;lel, obviam

entgegen, obiter olJen]()in, postmodum unb postmodo
(f.

modom) ^ernad;, (nacf;

bem 2J?a§e), propediem na^e am Xage, näd;fter Silage, sublimen unb sublime

unter bie obere @d;^t)ette hinauf, l^o^. 3n 3"f'iw^'^2"K^ii"9cn ^^^' parumper,

nüper, semper, paulisper, aliquantisper etc. ift bie ^rä^ofition uad^gefelit,

^oä) lofer ftnb formen n}ie quemadmodum tüte
,
quamobrem u^eän^egen. 5Iu§er*

bem nennen nnr alö Biif^niinenrüdungen : nüdius tertius nun ber britte Sag,

borgeftern u. ä. forsan eö fragt fic^ gerabe ob, i^ießeic^t, forsitan i)ieüeid;t,

fortasse für unb neben fortassis b. t. forte an si vis toielletc^t , identidem immer*

fort. 5lböerbten aus ganzen ®ä^en fmb Aädelicet mau fann feigen, augenf(^eiu''

Ü6), nämlid;, gcmi^, scilicet mon !ann iviffeu, offenbar, nämlid;, ilicet man
fann gelten, fofort, für videre, scire, Ire, licet; dumtaxat (taxare frequentat.

i)on tango) fohjeit e3 reid)t, eben nur. ^ü ben 3"f«^^n^s"^*«f^ii"^3^" gehören

noc^ mand;e ber unten aufgefü(;rten Sonjunctionen unb Snterjectiouen.

§. 187. äJevseic^ttifj Der ^rft^ofltiouen.

a) !Dic untrennbar gctüorbenen.

ambi, amb-, am-, an- um-^erum^ md) bciben (fetten.

dis- entjtDei, jev-.

port-, por- |tn-, bar- (porrlggre barretc^en).

rgd - , rg - h)ieber.

sed-, se- für fid;, Beifeitö.

ad an, p. .

adversum, adversus, exadver-
sum, gegen,

ante ijor.

äpüd bei.

circa, circum um — :^erunt.

eis, citra bie^feit^.

contra gegen,

ergä gegen,

extra auger^alb.

infrä unterhalb,

subter unter,

suprä oberbalb.

b) brennbare.

1) äJJit ^ccnfatii)Uö.

inter unter, stDtfd^en.

inträ inner(;alb.

juxtä neben, na^e bei.

ob gegen, ti^egen.

pengs bei, in §änben.

per burd^.

pöng :^inter.

praeter baneben i^orbei, auger.

pröpö na^e bei, neben, njegen.

sgcundum täng^, gemäß.

trans jenfeit^.

ultra ienfeit^, über — ^inau^.

ab, ä, abs t)on.

absque o^ne (t)era(tet).

cöram in (^egennjart.

cum mit.

de i?on — ^erab, über.

2) 9)Ht 5(bratii)ug.

ex (ec), e au^.

prae i?or.

pro t)or, für.

sing oi)m.

tönus bi^ an.
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:>) 2)1 it ^?(cciifatii.Miö 11 IIb ?tMatilMus.

»ü ui. süpor über,

sül) imtov. subter uiUov.

S>n\^clrf)nij[5 öcv (Sunjimctloucu.

i^. 188. 1. (ioovbiiiiovcnbc.

1) ccniunctiiH^:
ot, -qiie, atqiie (= at -quo) obov äc imb.

qiiöque, Ötiam (et iam) aiicb.

iieque ober ußc (iio-que) imb nid;t.

ue-quldem nirf;t einmal, amf; inc()t

2) btöjiincttiK:

aut (fiiv au-ti) ober.

vel (für vglis) cbcv - vß obcv.

sivc unb seil obcv ti^enn, obcv.

:>) vi b i> c V ] a 1 1 D e

:

at, ast akv.

sed, alt aurf; sedum abcv, (inbcffcn).

autem (au-tem) aBcv.

atqui akv nun, ivgcni^tütc ja ßctDig, abcv.

ceterum, verum, vero übvigcnö, abev.

a3^tt vero ju[ammcnv3cfct^t : euimvero ja abev.

tämön fo aucf;, bod;. at- tarnen abev bod). verumtameu abev bod;.

at ßniin unb sed enim abev ja.

4) Umiticvcnb: quidem tvgenbtDie eben, jtoav, nebft Squidem.

5) covvtgterenb: imrao, imo im inncvftcn, metme^v..

G) caufal: enim, ötenim, nam, namque nämlid;, benn.

7) conclufiD: ergo ba^ev, itäque bar;ev, igitur ba^ev, ijon ba au§.

8) o^tatii): ütinam ba^ bo($! ne bod; nid;t!

9) fvav3enb: -ne, nonne, necne^ num, numne, utrum-än, annö;

cur tt)avum? quidni toavnm ntc^t? iibi tDo? n. f. f.

§. 189. IL ^ubovbinievenbe.

1) cont^vatiije: uti, ut, sicut, völut tüie.

prout bemgemäg iine, pr^ut im ^evr;älltni6 ivte.

ceu "wkf quam toie fe^v.

tamquam, tamquam si, quasi gleid^tDic, gleid;fam.

2) temp ovale: quom (cum) imnn.

quando tr>ann, dum tDä^venb, bi^.

dönec (alt donicum) bi^.

priusquam, antequam, anteäquam bei)OV aU^ bei)OV.

postquam-, posteäquam nad^bem.

simulatque, simulac fobalb al^.

ut ipte, aU] ubi tpann, a%

i
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3) c auf alc: quom (cum), quoniam, quod, quia tveil.

quippe, utpöte \m ja, mit ja.

4) coubittoualc: si trcun;

sin (cicj. ivcnu uid)t, foubcvu) twuu, ti^cuu aBer; tn-^l «^ (5«'? //»/•

nisi, ni iDcun uid;t.

slve, seu obcv iDeuu.

dummödö, mödö, dum iDcnu nuv.

5) conccffiije: etsi, etiamsi tücmt aud;, tametsi VDenn aud;.

quamquam, quamvis, quantumvis, mnn aud; uod) fo fel;r,

obgletd;.

licet e6 ift erlaubt, oBgleid;.

G) fiuale: uti, ut bamit, ]'o bag.

quo bamtt baburd;, bamit bcfto.

quöminus batntt baburd; tücuigcv, bamit befto iDeuigcr, bamit nic^t

quin (tüie nid;t) ba^ nid;t.

ne bamit nid;t.

neve, neu ober bamit md;t.

nedum gefc^lüeige ba^.

§. 190. 23erseid;HiB bcr geBväud;Iid;ftcn 3nteriectionen.

a Bei 23erbvuj3 unb in ber SBavnung.

ehö Beim ^(u^rufe.

ei; elieu, heu Beim ©d^merj.

eiä, ehern Bei (Ermunterung unb freubigcr UcBcrrafd;uug.

euoe, lö Bei Bacd;antiid;er greube,

em beütifd^, Befouberö Bei !l)emou[tratii)en

,

p unter[c^eiben i)OU

en, ecce unb 3ii[^^wteuiH^uugen
,

fiel; ba!

hem ^^um Slu^brudc ber greube, tDie be^ (Sd;mcrjc^, ber UeBerrafd{)ung,

iöeftüvjung.

heus! I;üre! Beim 3iJ^'uf.

ne i)or 'ipronomuta, üerfic^ernb.

pro Bei S3etDUuberung unb 3(Bfd;eu.

vae Bei 33ebauern unb ^ro(;ung.

kluger biefen unb ä^nlid;en bienen einzelne 9^ominaIfornten unb

33erBaIformen alö ^uterjectionen, tme mälum jum §enfcr! macte
(virtute) §)eil bir! ägö iDoIan! u. f. f. unb uid;t tr»enige jnfammen^
gerüdte 3Bi3rter , \m ueBeu hercules , hercule , hercle (and; bie lelitern

^j^ominatii^e mit aBge\üorfenem s), mehercules, mehercule, mehercle
möge mid; §erfuleö Befd;ül^en! (@d;U)nr ber 9}^änner), mecastor,

möge ntid; Ciaftor Befd;ül^eu! (Bd)\vüX ber grauen), ueBen pol b. t.

Pollux (Pollüces, etruö!. Pultuko, .noludevxtjg) edepol o Q^oit

"iPodu^*, tme ecastor, mödlus Fidlus (dlus = Zavg, Fidlus V)on

3B. fid trauen) u. a.
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Ulortbilbnug.

§. 191. 2)ic äiJ ü r t b i l b II 11
ij

bcfd;vcibt bic '?lvt uiib Seife , Une (S t ä m m e

QU« Surjctn, ivcitcr ©tänunc au3 ©tämmeii gebilbet irevbeu; imb Umc

SBövtev aii^ 3"f ^^"""iciif c^juiig crn.\id)feu.

§. 192. Hutev Suvjet berjle^cit \v\i l^iev nur bic eine 5trt berfctben,

luimlid; bic 33ebciitunij8ivur jehi ober bic nenne üben im ©cgenfcitJc bev

3)enteUMiv5eIn cbcv blcjj bic ^^cjieljnni] nni^bviid'enbcn ; iviv bcfjanbetn bem^

nvid) nnv bie und^tii^ftcn 5öilbun)i<>fornicn bcv ol^gcleitetcn nnb jnfamnicngeje^ten

SBcrba, ^ubftantii>a nnb 5lbi cctiija. 5lbcv and; nntcr ben ^ebentnngS^

irnvjcUi |d;eiben unr nid;t jtin|d;en ))rimäven nnb fecnn baren SBnrjetn.

§. 193. 3)ic inbogcrmanifd;en Sßnrjetn finb bnvd;an8 e i n f i t b i g , übrigens

in il;rer $?antgeftattnng unbefc^vänft. @ie iverben gefnnben bnrd) 5tbli)fung atter

SBe^iefinng-Jelcnientc , iveld;c il;ncn nad;fo(gen, nnb bnvd; 3nYildfiit;rung be«

3i>nvjca>o!ateö auf ben besiiglidjen ©runblaut, leg ift SB. bcn leg-o, legio etc.;

meu 2B. i)on mens, mentio, möueo n. f. f.; sop SB. toon souinus, sopor,

söpire n. f. f.

§. 194. S)ie 2Ib(eitnngen fmb :j)rimärc ober fecnubäre, b. I;. fotc^e,

in benen nur eine cinfad;c $lbleitnng anö ber Surjet ftattfinbet, ober joM^e, njo

QU eine erfte Slblcitnng nod; eine jnjeite u. f. f.
antritt. S8 gibt bemnad; aud^

^)rimäre nnb jecunbäre 51bleitung6fu[fi?:a; nid^t feiten ifl aber im $?ateinif(^en

baffetbe ©nffii; jugleic^ ^.n-imär nnb fecnn bär. 3n heiterem (Sinne t^eißen

aüe biejenigeu 9^ominat ^ ©uffija :|3rimäre, toeld^c an SSerbalftämtne antreten,

feien biefe k^teren einfad^ ober fd;on abgeleitet.

I. ^ööclettete ^eröa.

§. 195. SSon ben 33erbalftämmen falten bie S3i(bungeu ber Ztmpn^'^,
2J?obuö* nnb ©enugftämme I;ier an^ nnferer ^etra^tung ii^eg, atfo aud^ bie

fogenannten verba inchoativa auf -sco.

§. 196. 5It[e abgeleiteten 5Berba finb urf^^rüngtid; mit -ja gcbilbet. 2)ic

@ilbe -ja tritt entireber nnmittetbar an ba§ einfache S3erbattl^ema auf (nrf^rüng=

liebes) ä mit ober ol^ne Sinftu^ auf ben Surjeli^otat, ober an ein fd^on beftel^enbeS

ober i)orau§gefe^te3 9Zomen. 2)ie erfieren finb urfprünglic^ causativa ju i^ren

©tammberben , bie le^tern denominativa in engerem @inne. 2)er SSolat i)or

-ja erfd^eint aU ä, (o), e, i, ü: döna-j-o, mone-j-o, audi-j-o, argu-j-o.

S)ie berfc^iebene ^^ärbung ber 3So!ate a, e, i t\>ax iirf^jrünglid^ burc^ ben ^nS^

taut ber ©tämme, tüctt^e ber 5tbteitnug ju (Srnnbe liegen, bebingt, ober burd^

©(^njäd^ung herbeigeführt, nad^ nnb nac^ bitbeten fid^ bcftimmte Stnatogien. 3)a§

intantenbe j ift im ü?atcinif^en burd^lüeg gefc^tunnben.

9^i(^t8 t;inbert SSerbatabteitung aud^ bon fotc^en Sortftämmen onjunel^men,

beren fc^tieOenber 35o!at abgeujorfeu ift, n)ie laedere für lavidere tjon la-

vid(o) , S. lu.

§. 197. Verba causativa. «Sie finben fid^ befonberg in Son j. IL, tnk

monere mal^nen, toon men (memini); torrere börren neben rsQaofxai, terra;

terrere fd^redfen Uon S, ters; nocere fd^abcn, neBen nex; eiere in ^en?egung
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fe^en öon 2Ö. ci u.f-Hv, in Soiij. I.: domäre i(ii)m mad;cn, "oon SS. dem, in

Sonj. IV. söpirc einfcl;läfern , toii SB. söp.

§. 198. Verba denominativa im engem (Sinne. §ier üSerttjiegt bic 33i(»

buni] auf -äre, li>eW;c fid) and; in fällen einbvängt, \vo ber «Stamm anf Sonfo<=

nant ober U anSlautet unb i^änfig bcn teid;tcn ©tammbocat I »evbvängt: nömi-

nare nennen , Don nomcn , acstuare ivatten , i)on aestus , levare erteid;tevn,

cvf;cBcn, toon levis. 95ort;errfd;enb finb bic verba denominativa ijon Sonj. I.

nnb IV. tranfitib, biejenigcn öon Sonj. II. intranfitiü (ein ©ein anöbriicfenb).

3)ic denominativa bcn (Jonj. III. [inb meiftenö tranfitiö: metuere füvd;tcn,

argnere überiveifen, laederc öerlet^en.

Einige §auptartcn üon denominativa finb:

§. 199. a) 3)ie verba meditativa (toon meditari anf etJüaS [innen), gel6i(*

bet an[ -esso, -isso. @o capessere I)c[tig ergreifen, arcessere (öon cieo) fommen

(äffen, incesserc loöge^en, lacessere reijen, petessere, petissere ^cftig crftreBen,

incipissere eifrig Beginnen. — Siefe SBerba finb entftanben ans aBftvacten ®n6*

[tantiDen auf -äs, tat. -üs.

§. 200. b) Verba frequentativa ober intensiva, njetc^e ein f;äufige6

(frequentare) ober ein angeftrengtcö (intendere) Xi)un kjei^nen. ®ie finb

geüilbet auf -tärc, -säre, -titäre, -sitäre nnb fd;üeßen fic^ junäd^ft an parti-

cipia perfecti an. 2tkr oft ift baS einfache SSerBum baneBen nic^t mel)v geträud;=

li(^, tvic Bei gustare !often ijon * gusto-, * guso, bentfc^ kiusu, gr. yevoo
f.

y£vaco, hortäri, att höritari, ermai^nen, toon arc^aifd^em horior, 3. ^erf. hori-

tur, cunctari jaubern; ober e§ ift eine ^artici^ialform anf -ito ftatt -to

l^orauSgefeljt , ix>ie in agitäre treiten, cogitäre bcnfen, ober auf -ito ftatt -äto,

n)ie in vocitäre laut rufen i:on vocäto-, vocare. @old;e Sntenfiüa ober ^requen^

tatiba finb nun, aBgekitet bom einfad;en Stamme: cantare fingen bom <Bt.

canto-, cänere, dictare oft fagen, borfagen, i)om ®t. dicto-, dicere, dormitäre

fd;Iafen bom @t. dormito-, dormire. (gc^on bou einem grequeutatibum geBilbet

finb cursitäre f;in unb "^er laufen bom ®t. cursito-
f.

cursäto, curscäre, currere,

dictitäre bom @t. dictito -
f.

dictato, dictare. Dft ift baö erfte f^rcqucntatib

nid^t meT;r geBräud;Iid; , Une in scriptitäre f)änftg fc^rciBen neBen scribere, lecti-

täre I;äufig tefen, ueBen legere.

§. 201. c) Verba desiderativa , bie ein Sßcrlongcn (desideräre) auSbrüden,

geBitbet auf -türio, -sürio, bon einer uid;t ftarfen ^^orm beS @nffijc8

-türus (türo) ober beffen @tammform -tor: esürire jn cffen ibünfd;cn, f)ungern,

cenatürire bie SJJatseit eiu3unet;men iDÜnfd^en, cmptürire ju faufcu ibilnfd^en.

^nm. 2)a8 einzige tateinifd;c unmittclBar bon einem SBerBum ftammenbe

2)efibcratibum ift viscre feljen lT)oHcn, Bcfef;cn, für (vi)vidsere.

§. 202. d) Verba dcminutiva, U)e(d;e bic §aublnng in§ Älcinlid;e jiel;cn

(deminuere), geBitbet auf -illäre. ©ie feljen nomina deminutiva auf -illo bor*

auö: sorbillarc fd;liirfen bom @t. sorbillÖ-; conscribilläre Cril^eln; cantillare

triüern. 2)aneBen puUularc tjerborfproffeu , albicärc n?ei§e(n, inö SBeiße f^ielen,

iüdicfire ftcd;en (ftid;elu), missiculare oft fd;irfcn, pensiculärc fteine 3)iugc

aB^rägcn.

<Sd^iüei5ev-©ibTcv, Vatcinif^c ©tammatit. Ö
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?Tiim. 1. Giiie 3)?cngc aKidcitctcv ^htIm föitncn iiid^t iiicdv firf)cv auf ein

iioii) iiad;UH'i\>bavco '"Jionicii :,uviii1i]cjiibvt ircrbcn luib [iiib cnHvcbcv uvj^nihiijlic^c

(SaujatiiM ober luid) tcv ^^liuiloijic i.>eii 2)cnomiiiati\.HMi j^cbilbct.

% 11 IM. L\ ^lHibvic{)cimirf; ift cö, baj^, U>ic im C^H-icd}ilc(jcn, neben biejcn (klaffen

nod; eine iold;e mit bem ilNecal o x>ox j e^'iftievt I)abe, tvie urg-uere fiiv
'' argoere,

aegrötus t»on * aegroere u. a.

3u]ammcngcfcfetc 35cvba.

§. 203. 3" iintevfd^cibeu finb bic nncißcu tlirf;cn (Som^cfita, in bcncn

SBevten mit 3.H'vben, mit Subftantiiu'n unb V(bi)cvlncn sufammcnvüden, luib

eii]entUrf;c Scm^^ofita mit govm^>avtitetn. O]^vn:|)ofitionen).

§. 204. 1. 3"Uiii"ncnie^un(j ijon fäcerc unb ficri mit anbcvn 3?citen.

2)icic 95cvta cr[d;cineu aU formen auf c, unb [inb mcift uod^ öovI;aubeue vcrlia

iiitrausitiva bcv ^Weiten (Scuiuijatiou. S)cr SSofal e ift in bcv fccui[d;eu ^oe[ic

taug, ivenu lange «SilBen , furj, ircuu hivjc i.^ovanßeI)cu ; in bev bactl}Iifd^cn ^oefie

fauu cv immer lang fein. 2)ic bamit sufammengefel^ten facio unb fio 6et;aUen

ben ?(ccent; aber urf^nningtid; iraren aud; bie cvfteu Zljdk 16etout. ®o(d;er 3u*

fammeufcbuugen gibt c8 eine 2)hffe, 3. 33.'

cälefacere = calcre f. U?orm mad^en, unb calfäcere.

excandefacere = candere f. flammen machen.

perfrlgefacerc == perfrigere f. erfälten.

<Bo läbefacere (labäre f.) tüoufenb mad^en, liquefieri (liquere f.) fd;metjcn,

mädefacere feucht machen, expergefactus aufgeiredt, pütrefacere faulen mad;en,

pütefacere ftinfen machen, pallefacere erblaffeu mad;en
,
patefacere offen mad;en,

tepefacere iravm mad}en, tremefacere gittern machen. 2)ev ®inn bon facere

tritt ganj jurild in allicefacere antoden , condöcefäcere abrichten , commöne-

föcere erinnern, perterrefacere erfd^rcden, erfd^reden mad^en.

§. 205. Son biefen S3itbungen finb fc^arf ju unterfd^eiben

:

1) benomiuatibe 5BerBa, n>ie aedificare erbauen etc.

2) bie ßufammenrüdung mit ^IbberBien , \vk fabrefacere funftreic^ machen,

vacuefacere teer machen neben vacefieri teer iverben, bie 9^eubilbuug pnre-

facere u. a.

§. 206. 2. BiM^intmenrüdung i)on SSerben unb «Subftantiben : animad-

vertere bemerfen, für animum advertere, mänümittere frei taffen, üsucapere

burd; 9'Zu^nie|3ung nehmen, vaenumdäre unb vendere Uerfaufen, vaenum ire

unb vaenire (öon eo) i)er!auft tüerben, pessum dare ju ©runbe ricS^ten, lucri-

fq^re gewinnen, credere ©tauben freuten öon cred, einem unmittetbar au6

ber SBurjet gebilbeten ©ubftantitoum , unb däre.

§. 207. 3. 3i^1ö"^n^^"^*ü(!ung öon Serben mit ^tböerbien: satisfacere

unb satisdäre Genüge teiften, benedicere gut reben, benefacere h)ot tl;un,

mäledicere übet reben, introire hinein ge^en, mälle tieber njotlen, nölle nid^t

Ujotten, nequire md;t fönnen, unb bei ^tautuö noc^ anbere mit ne , n>ie nepar-

cere nic^t febenen. S^ereinjett ftel^t ignoscere für ingnoscere, ijgt. chioj neben

Tioj u. a.



115

3ufammcniel^ung mit govmen^artiMn.

§. 208. a) mit jold^eu, bte tu bev c(aj[iid;eu ®^vad;e obev Ü6evr;viu^t im

?ateiuifd;eiT nid;t mcl;v [etOftänbig tooilcmmen:

1) mit ambi {(iiKpOy amb-, am-, an- ijon bciben ®eitcn, ring 8*

um, ^in unb ^er. ®o ambire I;evumget;eii, ambigere I;in uub I)ev treiben,

jtüeifeln, araplecti umfaffen, anheläre beibcrfeitS, heftig !eud;en.

2) dis- entjnjei, b. i. in jti^ei, auSeinanber*, ent*, iucg*, mi^*:

discurrere au8 einanber laufen, diffundere i^erbreiten, dirimere on6einanber

nehmen, aufliefen, didere ijertl^eilen etc.

3) port-, porr-, por- (bor 1- pol- u. [. f.) bin*, ju*: portendere

entgcgenftreden , l>orbebeuten
,
porrigere barreid^en, porricere barbvingen, poUi-

ceri anbieten, toeri>red;en, possidere
f.

porssidere befe^en, befi^en, it>obt anc^

pönere
f.

posnere
,
pors - sinere.

4) red-, re-, jurüc!:', luieber*, ah^^, Io§=: reddere, ioiebergeben,

abftotten, reccidere, recidere, recidere jurüdfaKen, redire 5urüdfet;ren , resol-

vere auftöfen, rescindere to3*, abbred^en.

5) sed-, se-, für fid;, beifeitä, abgefonbcrt: separäre trennen,

seligere au^njölcn; seditio 3^ietrac^t fe^t ein sedire i)orau§.

§. 209. b)mit trennbaren, b.l^.fetbftänbigengorm^)artifeIn, ^rä))ofittoneu:

ab, abs, ä (au), ah^, tüeg =
, ber«: abire n)eggel;en, abducere n?eg^

fü{;ren, abscondere verbergen, ämittere Verlieren, aufügere entftieben.

ad 5U =
, biKju*, an =

,
^erbei = : adire l^injuge^en, adducere ^inju^

führen, afFerre b^i'beitragen , assidere babei [i^en, I)in[i^en.

ante, i)or^er==, toorauS*: antepünere öoranfteöen , antecurrere

öoraniaufen.

circum, circu-, um*, f;erum = : circumsaepire nmjäuncn, circuire

^erumge'^en.

com, con, co-, jufammen*, mit =
, oft, mit concentrierenb , i)er*

ftärfenb: comedere toerjel)ren, contingere berüt;ren, coire sufammengel^en,

neben comitium, cohaerere jufammen^augcn , cögere b. i- co-igere ^ufammen*

bringen, jiringen, cömere b. i. coemere jufammennet^men , orbnen.

de l^in ab*, f^erab*, ah»: decurrere l;erab'', (;inablaufen , depönere

ablegen.

ec, ex, e, an§ =
, l^eranö*, ^inan6 = : ecfodere unb eifodere ang*

graben, exigere (;inau§tveiben, excedere binauöge^en, egerere I^inanStragen.

in , ein*, a n f
= : inclüdere etnfd^tießen , impönere auffegen.

ob, obs entgegen*: obsistere entgegen treten, ostendere entgegen

f:|)onnen, jeigen, neben obtendere bor (etma?) legen, borgeben.

per b u r d; * , (; i n b u r d; * , b e r * : perägräre burc^tvanbern
,

pellicere

bcrioden.

post uad^*, biittcnnad)*: postbabere gegen ü\m^ anbereö nad;fc^en.

prae borau*, bo ran 8*, bor*, jubor*: praecedere borangefien, prae-

dicere boranSjagen, praevenire jubortommen, praehendere, prehendere born

anfaffen , ergreifen.

praeter borbei*, über*: praeterire borbeigel^en , überget;en.

pröd, pro, pro ()crbor^, bortvärtö*, fort*, für*: prodire f;erbor',

I;inau8ge^en, propellere forttreiben, berjagen, providerc Sßorforgc treffen, fürforgen.

8*
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sub , subs, untcv-, unten uu(j =
, t»cn unten (linanf^: suLigore

niilcvivcvKu, suiTi])ero nntcnnH\]vci(3cn, susclporo nntcvnclnucn, iibcv fid; ucl^nicn,

suspicere Innanfirf;ancn.

subter unter Hu\i] : siibtorfuQ-cro cutffioI)cn u. f. f.

super il b c V (; i n , b a v ü b c v h i u a u v? - : siiperrnndero ühn-lMUi^lcfjcn,

superaJilorc ncrf) l;injufiij]on.

traiis (tiTi) I;iniibcv : transcurrero (;inütcvbiufcu, tiTijicerc I;inii6ev=^

u\nion, iibcvicl^cn.

xHu ^tdlc bcv cii3cntnc()cn (Scin^^ofita mit bicfcn 'i^avtitcln foniincn an^},

namcntlid) in bcv ättcrn 3'^'it, ncd) unci;^entHd)e t^ov, unc contractare neben

contrectaro , exacstumare neben existuniare, cxquaerere neben cxquircre, unb

in ;]uten 3*^iten gctvcunt ad tribuere.

IT. 5^ilDuun ticv ^Uinüua.

§. 210. (So ßibt eine ^ür^al g^cmiua o^nc 5tb(citiing§fuffij,- , 1) fülc()e, U>erd;e

i>on bev 2)ec(inationScnbnng abgeti^fl, in ber govm ijon reinen SBuqctn erfc(;cineu,

lüte ped- ^n^ (N. pes), greg- §cvbe, (N. grex), cord- ^evj (N. cor), düc- giU;rev

(N. dux), nee- Scb (N. nex), farr- für fars (N. fär) ©^e(t u. f. f., befonberö

viud) juivimmenj]e|cl;.te Sßörter: praesid- 35or[i{^er (N. praeses), conjüg- @atte,

©attin (N. conjux), Interpret- 5ln§Ieger, ß^^f^^cn^^rfon
,
(N. interpres);

2) [oId;e, in bencn blo^ ber SBurjettoofat l>cr(änßcrt ift : rüsSl^au, väs®efäjs

neben vasa, vasorum, bor^ügüd; ijor ©uttnratcn: lue- !Ot(!^t (N. lux), leg-

®efet^ (N. lex), päc- gricbc (N. pax), reg- Äöntg (N. rex), vöc- (Stimme

(N. vox) u. f. f.

3) ^älen ii3ir Ijierl^cr eine 9ieif)e i)on SBörtern, tuetc^e bnrd; 9^cbu^>Iication

gcbitbet [inb, iine carcer m. ©efängniß, furfür m. .ßleie, Mar -mar m. S^^ame be§

3J?vir8, marmor n. 9)?armor, miirmür n. ©emurmct, turtür m. SlurteUanbe, Gur-

gures moutes im ©abinerlanbe.

35on biefen Wörtern mögen fretlid; einige ein ^(bleitungSfnffijc Verloren ^ben.

.§. 211. 9lic^t [elten finb 5lbleitungen mit blojjcn SoMen ä (ö, ü) a, ü, i.

3)ie breigefd^ted^tigen (Stämme auf ^aben ein Femininum auf Ä-

§. 212. 2)ag (Suffij: Ö (a(t A), Ü bilbet 3(biectiDa unb (Subftantitja,

erftere ^^rimär ober fecunbär. 3)ie :|)rimär gebilbcten adjectiva ftel;en in

i(;rer SSebeutuug meift beu actiben ^artici:|)ieu fcl;r nat;e: ferus U)ilb, merus rein,

(auter, vägus f(^lr)eifenb ; oft mit (Steigerung beö 95o!aIe§: fidus treu, rufus

rot^, mirus (^affio) tuunberbar, verus; rebu^ticicrt querquerus fd;aurig, jum

fiebern Mt 2C. (Secunbär ift o in beu i^ormen auf -uro (orus), m^
decörus i?on dccor, unb in Dielen anbern.

Substantiva raasculina, oft nomina agentis , aber and; n. actionis unb

barau3 ern)ad;leuc concreta: ävus ©roßöater (fcer Siebeube), coquus ^od;, vir

(f.
viro) sodann (kße^renber), cädus llrug, törus

f.
storus ^agerftätte; pägus

3)orf, ®au, lüdus S^iel, vicus SSeiler, Ouartier (5lnfteb(uug) ; farfarus §nf*

tattid; :c.

Substantiva neutra: aurum (2eu(^tenbeö) ®o(b, forum ((gin[d;Ue^uug)

9Jiar!t^la^, mendum get)(er, pirum 33iru^e u. f. f.

Substantiva feminina auf unb A.
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1) Sefoubcrö 53aumnaincn, \vk fägus S8ud;e, pirus iöinibaiim; doinus §aiis,

hüiniis (gvbtoben, colus ©piunrocfcii. 2) 33iet retd;cv [Inb bicjeiiigcii auf a, lüie

era bic §errin , uekii erus , lüpa Sßölfin neben lüpus
,

porca ®aii neben por-

cus, funda ©d^teuber, sponda 33ettgeftett , lüüla (Sute; [ecunbätc \vk nügae

(naugae), für naucae, ^^offcn ijon niix 9lii§ u. f. f.

§. 213. SSefonberö ju merfen [iiib bie masculina auf -ä, alt -as, miä)i

bte t^ätige ^evfou be5cid;neu (gviec^. -r]g): scriba ®d;reiber, lixa S0iav!etenber,

uub befonbevS jufannnengefel^^te : agricola ^liferljauer, auriga (aureae, agerc)

gu(;rniann; 5uu^eileu \i>a][\'o: coUega (5>erbunbener), Stint^ijencffe, indigena (Sin=

geOovuev; (Sißennameu iine Galba, öou benen nvi>rüngUd;e geminina, \vk Sura,

Scaevola jn nnterfd;eibeu finb.

§. 214. 2)ie masculina uub fcminina auf -E finb nur fd;elnbar fotc^e;

dies ![;at ftamnil)afte3 -s, uub ekufo finb plebes, fides Sftänime, requies bon

einem @tamnie auf T u. f. f.; bie SBörter auf -ie, \vk rabics etc., finb

(Stamme auf lA.

§. 215. 2)ag 2t61eituni]§[ufftj -ü finbet fid; in aüen bvet @efd;(e(^tern im

<Snbftantit)nm , nur uoc^ in «Spuren im ^ufammengefe^ten Slbiectibum.

Substautiva masculina: arcus 33ügen, currus SBagen, impetus ^2(ugtiff,

läcus 2;eid;, ®ee.

Substantiva neutra: genü Änie, gelü Äälte, pecü ^iel;.

Substautiva femiuina: äcus 9labet, änus bie 3lUe, idüs 35DÜmonbtagc,

mänus §anb u. f. f. 2tuffaIIenb ift bie fccunbäre 3>evU)enbnnß in nürus <So(;u^=

frau, @d;nur, uub socrus @d;tv)iegevmutter
;

quinquätrus SJiinerbafeft

21 um. 1. 9^iid;t feiten ired;fchi bic ©uffije uub U, n)ie in dömus u- a.

S3cfonber8 bei biefent @nffi);c \pxid)t mand;eg bafür, bafi i^m üoKeve ^^ovmen auf

vo, vä ju ©vunbc liegen.

2Inm. 2. Sm ^Ibjcctitoum geigen fid; üon Uftämmen nur @:|3uveu in beu

Bnfautmcufe^ungen mit manus; fonft treffen ixnv I;ier ftatt bev Uftiimme bev

bernjanbten ®^rad;en foId;e auf -vi: levis neben ^la/vg, gravis neben ßaovg,

brevis neben ßnayvg , suävis neben iph'jg.

§. 216. '^a^ ©uffij I jeigt fid; 1) in ©ubftantiüen , a) in ben männ^

iid;en orbis Ä'vcifnng, i^reiö, piscis gifd; 2C. , b) iu beu n)ctbtid;cu iivis 33cgel,

Ovis @d;af, navis @d;i[f 2C. , c) in beu nugefd;lcd;tigeu miiri 3}?ccv (N. miire),

conclavi ©emad; (N. concläve); 2) in 2(bicctiten: dulcis füjj, jugis bcftänbig,

äufammen^ängcnb, turpis f;ä^tid} 2C.

21 nm. 1. <2e^r Ijäuftg ift, nameutlid; iu ^Ibjectiben, "t^a^ ivovtbilbenbe i

md;t urf:^>rüngüd)
, foubevn auö e, ö geld;U.Hid;t , ivie incrmis neben inermus

u. a. , uub in mand;en gälten tritt im (Subftantiinim ein I [tatt beS @uffi?:c8 ES
ein , caedes , caedis

, g. caedis u. f. f.

% n m. 2. 2ln bie 23itbnngcu auf I fd;lie^cu fid; substautiva femiuina

uub einige masculina auf i-ön an, U^ie commünio ®emeinfd;aft, rcbellio 2luf>

ru(;r, pellio ^^Jcljarbeiter.

§. 217. ©uffiv JO, 10, fem. JA, lA.

^43riuiäv iu ?(bjcctii:cu: eximius au§ucl;uicnb, l>üvjügtid;, uTmius übcrmäjjig,

plüvius regncrifd;, saucius ücruntnbct;
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2) in SutfliUitil^cii: a) mascul.: geiiius (5d;u|jgcift, glädius ®cf;U>cvt,

riidius 0täbc(;cii, sücius (Sciioffc, Mamüiius att ^= Martius. b) iieutr. : fo-

lium iöktt, läbium, SiH^e, odiiim .'pajj :c. c) femiu.: plüvia 9{egcn, venia

(Siubc, ©uiifl , uub neben ji>td)eu an[ ia niand)c anf -ies: acics @d;äv[c,

(£c^neibe, seriös 9ieil;e, specics ',Hnblid :c.

'^Inm. 5In biefc 33itbunj] anf -io, -ia jd;licOen fid) siibst. fem. nu[ -iöu

an: obsidio ©efc^Muiß , logio (^^cfe) ilcijion, regio (^ic^tnn.q) (5Jcgcnb, ojnnio

aiicinmu], @Iank n.
f. f., unb cinij^e männli^c, iDic ccntürio §anptmann,

(i^cm fecunbär ijcinibctcn centüria), pügio 2)oIc(;, scipio @tat\ curcülio itcrn-

ipurni n. a.

§. 218. @ccnnbäv, ii^enn nid;t iMc(mcl)v an benoniinatii^c 35erbal[tämnie

angefügt 1) in -ejo (aeo), -lo, -co, -io. a) in einer 9tci()e bon ©entilnamen:

Flavejus, Flavius, Opetrejus, Opetrius ijon Opitcr, bem bev (Sro^t^atev 33ater

ifl; Pompejus, Pompius; Lucejus, Lucius, Lucius; Luccaeus, Luccejus,

Luccius u. f. f. 5>g(. bic ©entilnanicn anf -edius, -idius, -idius, -elius,

-ilius: Lucidius, Lucilius n. a. b) in ^tbiectitoformen anö ©toffnanten, auf

-eus: aureus gelben, argenteus [ilOern, plumbeus Meiern, ferreus eifern k.

2) (Sntfc^ieben fecunbär ift -jo, -io I}äufig in bieten StbjectiD' nnb

®nbfiantit»lnlbungen , n?ie in 5Ibj;ectiöen auf -ärio; in ©nbftantiöen auf -ärio

(-äriuni): gränarium Äovnlamincr, mcift plur. ; -cinio (cinium): patröci-

nium @c^n^, -raönio (mönium): [patrimonium toäterlid^e§ (Srlbgut, -törio

(törium): portorium ßott u. a. , in fel;r bieten tbci6ti(i^en , irie in benen auf

-antia, -entia; scientia u. a.

31 nm. Sieben -ia crfc^eint einjetu -ea: Cochlea @c^nede u. a.

§. 219. ©uffijc -vo, -uo, -uu (-vus, -uus), jumeiten mit @c^n)ä(^nng

-vi, -ui, primär unb fecunbär.

1) primär, a) Stbjectiöa: parvus
f.

sparvus! ftein, salvus l^cit, ganj,

arduus f)oä), conspicuus fid;tljar, väcuus leer ic.

'änm. 9kBen vacuus fintet \iä) vacivus (vocivus), neben nocuus fd)äbtid;

nocivus u. a ; -ivus and) in subsecivus, redivivus bon 3S. div, Gradivus.

b) <öul6ftantii?a. Subst. m. : nervus <Bti)m, 33anb, equus ^ferb u. a.

Subst. n. : aevum ?eben8atter, arvum 5((fertanb.

Subst. f.: alvus Unterteil, larua, larva ©ef^enft, 3)?ag!e, pelvis 5Beden.

2) @ecunbär. a) Stbjectiöa: aestivus fontmcrtic^ u. f. f.

b) ®u6fiantiöa: patruus SSaterSbrnber, cervus (®e^örnter)^irfd;, jänua

Z^üx bon Janus.

(Sufri]cc mit öcöimtenDcr Labialis.

§. 220. D^ic^t fetten luerben Slbjectiba unb @ubftantitoa mit -bo, -ba

gebilbet. ®o bie Stbjectiba acerbus f;erb, balbus ftotternb, superbus übcr^

mutig, probus re^tf^affcn;

bie «Subftantiba globus Äuget, morbus tranf^eit; verbumSort, plum-

bum 8tei; barba^art, herba @rüne§, Äraut, glaeba ßrbfc^otte, turba @c^aar,

2ärm , tüba 2:;rom))etc , columba Xau^i.
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2)ieje8 b ift aber ber[d;iebeueii Uvf^runge§. 3ii balbus, globus, verbum,

barba u. a. ift e9 Surjelkftanbt^eil ; in acerbus, superbus, morbus u. f. f.

ijl e8 Uekrreft ber SBuqet fii - „fein."

§. 221. 2)ic ©iifftjc -bro, -bri bitbcu 1) eine 5Rei^c meift feciinbär ah^t^

leiteter ^bjectiöa: crebro (N. creber) I;äufig , celeber Ijerül^mt, salüber (;eil[atii,

fünebris jiir i!eid;e Qziföx'iQ, lügübris traurig, müliebris jum Sfi3eiOe gel^örig,

treibifd;, and) bie SDionatnamcii september, october, noveraber, december,

nämlic^ mensis. 2) -bro Silbet a) substantiva masculina, xok fäber @d;mieb,

Mulciber (gen. -beri luib -bri ob. -beris, -bris) 9'lame be§ SSuIcau;

b) substantiva neutra (SSejeic^nuug bc§ 3Jiittet§): crlbrum @icb, delü-

brum SffeiuiguugSftättc, §ctligtl;um; fecunbär candeläbrum ?eu(^ter.

c) - bra für substantiva femin.
,

(58ejeid}nung beS SJiittetö) : döläbra

2tjt, libra Sage, terebra ^o^xzx', fecunbär: tenebrae ginfterni^.

§. 222. Tllt biefcm @uf[{j:e ift iceiter gcBitbet - bernus in hibernus ivinter^^

\id), -berna in taberna ^ube.

§. 223. 2Bie iinr ba3 ©uffi): -bro erllären mögen, fieser Bleibt, ba§ auö

bemfelben bnrc^ kickte (antlid;e SSeränberung bie ©eftalten -bülo, -büla, -bili

entfpringen

:

1) in ben substantiva neutra, l-oie stabulum (Statt, päbulum i^iitter.

2) in ben substantiva feminina: fäbula @rsäf)(nng, fibula b. 1). figbula

§aftel, sübula @d;ufteralfe.

3) -bili in einer großen 3^^ ^o" 2(biectitoen: amäbilis liebenSivürbig,

nöbilis lennbar, ebel, meift mit ^affiüer ^ebeutung, ober namentlich arc^aifc^

unb bic^terifd; and^ actio: flebilis, illacrimäbilis etc.

§. 224. «Suffixe -mo, -ma, im 2(biectttouni \)xmdx unb fecunbär; -mo,

-ma in ©ubftantitoen.

1) Stbjectilm: formus, arc^aifd), ivarm = {)-eQ- /i.i6g , almus nälirenb,

'i)t>l'o, firmus ftar!, limus für licmus fd;räg, öpimus fett; fecunbär patrimus

ben SSater — , raatrimus bie 2)Zuttcr nod; am Seben ^abenb.

2) Substantiva masculina: animus @eift, armus (Sd;utterblatt, culmus

^otm, fimus SJiift, lumus 9iaud; (= Ovnög), limus
f.

slimus @c^lamm.

Subst. neutra: arma, - örum bie (ange:^a^tcn) 2Baffen, pömum 33aumfrnd;t.

Subst. fem. , meift ba8 9?efu(tat einer §anblung bejeid;nenb : fäma ©eriic^t,

flamma
f.

flagma ^^tamme, forma bie (fefle) ©eftatt, gemma (ügt. yf^w)

(©^ro^, Gbetftein, lima geite, rima
f.

rigma 9?ilje (togt. ringor, rictus).

§. 225. -men, -minis, primär, bittet subst. neutra mcifl actiöer S3cbcu^

tung: ägmen 3^3, flümen glufj, lümen ?id;tför^er, nömen SfJamc, tcglimen,

tegimen, tegmen S)e(fe u. a. unb boö subst. mascul. fiämen ßinjet^riefter

f.
fiagmen.

§. 226. - mentum b. ^. men-tum, at§ ganjeß genommen primäres ©nffty,

trelc^cg (Subftantiüa bilbet, bie beftimmter alö -men ein ä)iittel be5eid;ncn: äli-

mentum 5^at;rung«mittet , elementum, ebenfattS öon äö. al (el), ©runbftoff,
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möninuMitum iiiib inonuniontum Sdifmal , toniuMituni
f. loniuiiiioutiim.

Ar-iuentuin .s>cvtc jil)ciiit cijjciitlid^ ^iijaminciifiiijuiii], «Vaiifc ^u bcbciitcn;

jumentum
f.

ju<ciuoiitum ba\< U!''cjioc(;te
,

;^iu]V.^icI;.

31 11 Ml. (Seltener inib avcl)aiji-(; fiiib (^cmiiuiia auf -lueiita: anneulii =-

armentum, Carinenta neben Caiiuontis
f.

Casiii.

§. 227. -nioiiti in sömcntis <^aat neben sönicn ®amc.

§. 228. -luot bilbct einij^e siibst. masc. (l>on ivctd;cn 3ii[fli"»if»fc^uuöcn

UMC eonios, -itis bev 2)ut}]el;enbc, iBejjkitev, tramcs (^nfj^^fab nnb baö leiii.

söniita toeitenluci] ju nntevidjeiben finb: änies
f.

ap-nics 'Xvaj^flaujje , fumos

^enevftcff (i>cn loveo), limcs für Hernes Dncrlvcß, palmes ©djöjjUug, tarmcs

ber (bnvd;bch-enbe) Apotjivurm, tcrincs £)Ii\?cn5tveig (Bävtltng).

§. 229. -uiino, -niina, -nino, -nma, b. i). niiino etc.

Substaiitiva maseulina: terminus ©rcnjc, älimnius 3'^9tnii] , Vcrtumims

(5ctt ber SiJenbnnj], (^iüI;Iiui]ö.qott, Voluimms neben fem. Vüluinna ijon völo;

fecunbär in autiminus .Nperbft (©ättigungöjeit) , Vitumnus ^ebcnönott.

Substantivum neutrum f^eiut damnum^ borf; ift ju mer!en, ha\] [ün[t

bic jnge^ijrigen 9?cutra auf -mcn auS^el^en.

Substantiva feniinina: aerunma ä)ZiU;fat, alumna u^eibUd;er 3'^9'^iiiOf

cöluiima «Säule, lämiiia (t\(jl. ^lavro) b. (;. U.a-vio)) 3)Jetaübkd;. Seiterbil-

buug; cälumiiia 5Rän!e.

§. 230. -mön ^n-imär nnb fecunbär subst. iiiaso. bitbenb: Almo (ocn

älere) ©öttername
,

pulmo SiUinge, Semo (S>ötternanic , sermo 9iebe, tcrmo

arc^atfd; neben terminus. ©ecuubär: Tellümo ©ott ber ©rbe.

§. 231. -mönio, -mönia, !|3rimär nnb fecunbär.

Subst. neutra: älimonium Untert;att; fecunbär: mercimonium Saare,

mätrimonium @r;re, Patrimonium toäterlid;eö ßrbgut, testimonium ^cuä^iiB-

Subst. feminiua: älimonia Unterhalt, querimouia .Slagc; fecunbär: äcri-

monia ®d;ärfe, parsimonia @))arfam!eit n. a.

§. 232. -mülo, subst. masc., ^i-'i»^«^- cümulus §aufe, fämulus

{olxeTog) 2)iener, Stimulus (f. stigmulus) Sreibftadjel , tumulus §ügel (togt.

tümere, tumor). Sibject-: aemulus nac^eiferub (üßl. imitari).

SSeiterb Übung: fämilia ©efinbe.

§. 233. -mör, primär, subst. masc.: cremor 33ret, rumor ®erüd;t.

2lnbere «Subftautitja auf -mor ftamnteu bon 33erben in benen m fd;on bor(;anbcu

ifl, Ujenu biefeö urf|,n-iinglid; immerhin nominal fein mag: tremor ijon tremcre,

timor öon timere.

§. 234. 35on ti^eiter mit -mo, -ma sufammengcfcl^teu ®uffij:en ncnueu

tüir no^ -mcc, -mic in cimex Sanje, pümex 33imSftciu, rämex plur. bie

!i!ungengefä§c.

Suffiyc mit dentalen.

1) ©uffijc mit D, tvctd;e eigentlich au§ einem ^erbalftamme eutf:|3rtn^

gen mögen.
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§. 235. -clo, -di, primär iiiib befoubcrö jur 33ilbuiig i)on 5lbicctitocn

bieiienb, )vctd;e ^^articipiatartig [iiib. ^.Üictft liegen ä>erCalftäuune auf ejiiÖruiibe:

ävidiis (t>üu avcrc) begierig, crüdus rol;, raiil;, lücidus lid;t, iiuididus feiid;t,

nüdus b. I;. iiugdus nacft, nii)idus reijjcub, sapidus [c^madI;a[t , absurdus

mijjtöiienb, uiigevcimt, udus ob. üvidus feud^t, viridis grün u.
f. f. 5ll8 -da

in bein fem. forda träd^tige ^ul^.

§. 236. 9)?tt bem[el6en junäc^ft in -di gef(^u^äd;ten @uffijc fiub gebilbet:

fraus f. (^ru(^) 33ctrug, laus f. ^ob, merces f. Sofiu, heres m. (Srbe; ferner

cäins f. §enfelgefäfj, cassis f. 9Jietat(I;elm , f. scassis, scattis ijon SS. skad

beden, lapis in. @tein, pecus f. ein ®tüd ^ief;, pälüs f. @um^f, custös c.

Sachter, 3Bä(^terin etc.

§. 237. Söctterbilbungen mit -ün finb bie ^em.: albedo Sßei^e, dulcedo

©üjjigteit, cupido SSegierbe, formido (5urd;t, libido ?uft u. f. f. ©ecunbär ift d'on

in ^Übungen tüie -tndou (consuetudo) , -uudoii (liiruiido @d;tual6e), -udon

(hirüdo 33Iutegcl, testüdo @d;akntl;ier, @d;itb!röte) u.
f. f.

§. 238. 2)afielBe ©uffij -do ]d;eint entt;atteu in -ndo (-undo, -endo)

beö ©crunbiumö uub ber participia uecessitatis , ii^e(d;e le^tern urf^^rüngüd; aud;

actiöe 33ebeutung f;abcn tonnten, U)ic läbundus gleitenb, secundus folgenb,

rötundus (9iab niad;enb) runb.

§. 239. 3mmer actiij finb bie f^ormen auf -bundus, -cundus: cunctä-

bundus jaubernb, erräbundus irreub, gemebundus feufjenb, lüdibundus f:|)ictenb;

fäcuudus berebt, jücundus erfreulid;, angenel;ni. 3)ie <$ornien auf -bundus

finb ans ber äBurjel fu I;ert>orgcgangen, biejenigen auf -cuudus finb Seiter*

bilbungen bon ©tämmen auf -co.

(^uffijcc mit T.

§. 240. @d;on in ber g(ciionekf;re mirbe baö enffij: -to, -so für baö

^^arlici^inm '4-^erf. ^^aff. beijanbelt. 2)urd; baffelOe iüerben auj^erbem eine grof^e

Slnjat öüu 5tbjectiöen, bie jum 2;t;eitc ur[^rünglic^c ^artici^ieu finb, uub öon

©ubftantiben gebilbet d^ ift :|)rimär unb fecunbär.

§. 241. 1) primär in Hbiectiben: aptus (baran) gebuubcn, ^affenb, beätus

begUidt, castus
f. cad-tus (iiaOccoog) rein, certus (cerno) entfc^ieben, gciuif^,

cunctus
f. cojunctus gefammt, curtus (toon 2B. scur) geftul^t, fcstus I;eitev,

fcftüd;, infestus
f.

infc(n)d-tus (auf einen ftoßeub) feinbfetig, latus breit f.

stlatus b. i. strätus, pcritus erfal;ren, pütus (t)gt. pürus) rein :c.

©ecunbär: libertus freigelaffen , augustus eif;riinirbig bon *augus, jüstus

gerecht, önustus belaben, röbustus bon robur, nrf^rüngtid; robus, scclestus

Dcrbredjerifd; nehn sceleratus, aud; niodcstus befd^eiben bon * modus ii. (x^gl.

moderari); in ben fu^crlatibifd;en S3ilbnngcn Jrie quartus
f.

quatertus ber

i)iertc n. f. f. 33efonberö aber fiub ju nierten eine 5tn5at^)ajfiber Slbjectibe, ireld;c

participialartig gebilbet finb, iüic äcüleatus mit einem @tad;cl tcrfcf;en, i>on

*aculcare, Don aculcus, barbatus bärtig, fiicetus Ijt'ikx , tvit^ig bon *faccre,

fax, auritus geö()rt öou *aurirc, auris, avitus grüfjl^ätcrlid;, marltus tocrmä^U,

aegrotus !ran! bon * aegrocrc, argutus fd;arffinnig Don * argoerc, cornütus
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ijcl;öviit, näsntus i^iit mit 9Jafc tei[cl;cit, ver«utii.s ijciraiibt Vcu versus, cii^cntlirf;

'ÜH'IltUIliJ, u. f. f.

§.241. 2) Substaiitiva masc. : cübitus iiekii cubitum eUbogcii , digitus

((3iin>[äncjcv, ih/ou«( , ih'xouai) ginger, hortus ©arten (l^gl. cohors), lectus

iöctt (ilV ).tx), vcntus Ovcljcnbev) 23}iub.

Subst. masc. auf -tu nad; i]vicd;ifd;cv *2luatCi]ic: citharista ?autenfd;lägcv,

lauista (5ecl;tinciftev, poeta 3)i(^tcv; fccunbäv in nauta uiib iiavita ®d;iffcv.

tSubst. neutr.: jum 2:(;eilc fubftvuitiijifd; ßcbvaud;tc ^^'articipia, \vk factum

%\)at, responsum Slnttvort; bann acetum (Sffig, fretum 9}iccrengc (^Braufenbeö),

frustum ®tü(f l^ou 2iJ. frucl, bgl. fraus, frustra, letum jEob, liitum ((S^>ülid;t)

.^etl), tectimi Xad) , scutum @d;ilb, l>ou S. scu, l\(]t. obscurus.

2)iefeö Siiffi?: irivb auc^ i.Hn-n?eiibet , um Coüectitoa ju bilbcu, irelc^e Orte

bejcic^ucn, bic reid^ mit S3äumcu ober ©efträudjcn fcelDad;fen fiub (bie govmcn

auf -e-tum [efeen verba denomiuativa auf -cre öorouS): arbustum S3aum^

^.nlanjuug, frutectum unb fruticetum ©cf^räud;, virgultum @ebü[(i>, toou vir-

gula, ülivetum Olii^euv]avten u.
f. f.

Substaiitiva feminina auf -ta, -sa: hasta!?anje, multa ©elbftrafe
, 'porta

X^or, secta ^^artei, @d;ute, testa
f.

tersta «Sd^ate , ®d;er6e, noxa@d;abe u. f. f.

3n ärista ftccft ein ®uj3erlatii?fuffij:. ü)Zit bovau?ge(;eubem i: ämita 33ater=^

fc^trefter, Cucurbita Kürbis, culcita Ä'iffen, orbita (Sinid^nitt , (Sekife. 2)iit

i^crau^i^cl^enbem i: pituita 9Zafeufd;Ieim. (Sntjd;ieben fecunbär in juventa 3ugenb,

senecta ©reifenalter.

Moneta ^uuamc ber ®i5ttin Juno unb moneta @elb (50Jiinje) finb bou

monere abgeleitet; Mätüta, bic grüi^e, fe^t ein SSevBum matuere ober raatoere

öoraua.

§. 242. 3) ©uffij; -ti, -si bitbet )ßxim'dx unb fecunbär 5(biecti»a unb

©ubftantiöa.

Adjectiva :|)rimär: tristis u. a.

Substantiva masculina: fustis ^rügel, hostis geinb, postis ^foften,

vectis ^cBel.

Substantiva feminina: messis (Srnte, sitis S)urft, vestis Äleib, vitis

SBiubung, Seinrebe.

2t um. -tion ift eine häufige (Sriüeiterung öon -ti, um trei6Iid^e 5l6firacta

ju bilbeu: ambitio ©(jrgeij, deditio Uebergabe u. f.
to.

©ecunbär. 1) 5lbjectiöa unb ©ubftantiöa , n^elc^e bie Heimat, bag %n^

get)i>ren bejeic^nen: Cämers (Camertis) au§ Camermum, Picens (Picentis) au6

Picenum, ober meift mit öor^erge^enbem ä, i, fetten e, h)etc^e SSofate auf i?or=

au§jufeljeiibe 2)enominatii)a t)inbeuten: Arpinas (Arpinatis) au^ Arpinum,

infimas (infimatis) au§ bem unterfien ©ebiete, nosträs au^ uiiferm $?anbc,

optimätes bie ju ben optimi gel^i?renben , Samnis auQ Samnium, Caeres,

Caeretis ober Caeritis au8 Caere etc.

2t nm. 2)ie botteren gormen auf -tis finb arc^aifc^.

2) Stbjectiba, n?etc^e ba8 33efinben an einem Orte bejeic^nen: agrestis

tänbtic^, caelestis l^immtifc^ u. a.

%\\m. §ier fc^eint -ti an bie ißilbung auf -ensis angefügt.
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§. 244. ®ii[fi?; -t, aus -to, -ti ^jcilüv^t, bilbct ^nmär uub fecunbär

Slbjectii^a uub ©ubftautit^a.

1) Gi.qeutUd;e Slbjectil^a (^viuiär): lociiples begütert, indiges eiugeboren,

superstes übevlebeub, oft mit i)orau§ge^enben e, i: dives(g{äu5enb)rcicf>, hebes

ftum^f, teres gcbrel;t, ruub.

2) Participia imperfecti. ©igenttic^ participia imperf. fiub auc^ : frequens

(i^cßniad;enb) fjäufig, priidens (providens) !(ug, recens frif^, repens :|3löl5lid;.

©ubftantiim (primär): cornes c. Begleiter, Begleiterin, dens m. ^al)n,

fons m. Oueße, raons m. Berg, ars f. .^unft, mens f. @eift (neben arc^aifd;eni

meiitis), quies 9flul^e etc. SJUt i3orauggel;enbem e, i gurges m. «Strubel,

poples m. ^uiefcf;Ie, veles ^länüer, miles ©olbat, äles ^ogel, merges f.

®arbe, seges f. (secare) @aat. ©ecunbär in caeles ^immetöbemo^ner, eques

^Heiter (ügl. tnmjT7]g), pedes guißfolbat; uub i^eiter bilbeub ift t in abies f.

'Xaune, äries lu. Sibber, ©turmbocf, päries m. 2Banb, ^auSmauer.

§. 245. ©uffi?: -ento bilbet Slbiectitoa uub eubftantitoa. Sie 2tbiectit)a

fmb ^artici))ia{artig.

Slbjectiöa: cruentus blutig, flnentus flüjfig, uub fecunbär, \vk eö f^eint,

verba denominativa auf -ere Dorau§fe^eub in -Ölentus, ülentus (foId;e 5lb'

jcctiöo be5eid;ncn eine glitte): lütulentns f^mut^ig, opulens uub opiüentus reic^,

violens uub violentus getrattfam, sanguinolentus blutig.

©ubftantiba: argentum (©läujenbeS) ©ilber, pläcenta Äud;en, Lauren-

tum etc.

§. 246. @uffij -täti (-tat), fecunbär, bilbet substantiva fem. abstracta

unb coUectiva: civitas Bürgerrecht, Bürgerfc^aft , facultas Bermögen (abftract),

llbertas grei^eit , mäjestas ^ol^eit, paupertas Uubemitteltljeit, varietas 9D^annig=

faltigfeit, venustas 51nmut^, völuntas Sßiöe
f.
volimt - tas , völuptas Bergnügen

(toom arc^aifc^en volup) u. f. f.

2)aueben gel)en mit berfelben Bebeutung einige auf -tüti (-tut): Juventus

Sugenb, senectus ©reifenalter, servitus ^nec^tjd;aft , tempestus arc^aif^ neben

terapestas, virtus SJiann^aftigteit , S^ugeub.

§. 247. 51u8 brei @uffij;en befte^t ba§ fecunbäre «Suffip -tü-d'-on,

n^elc^eS substantiva feminina abstracta an^ DJomina bilbet : aegritudo Äummer,

consuetudo ®eif ol)nl;eit , fortitudo 2a:|3fer!eit, valetudo uub valitudo f.
valiti-

tudo @efunb^eit§äuftaub u. a. Bgl. unter ©uffif -do.

§. 248. (Sin fernere« ©uffij: jur Bilbuug bon Slbftracten uub doüectii^en

au8 ^f^omina ift -tio (-tiu), -tia, -tic (fem.); servitium ©clabeuftanb, aväritia

.^abfud^t, raollitia unb mollitics BerU)cid;lid}ung etc.

^^rimär ift baS ©uffij: -tium b. ^. -t'ium alö @aujc« in initium Hufang

spätium Ülaum.

21 um. 9J?anc^c S^iomina crjeugcu auö fic^ für benfelbeu Begriff mcl;rfac^c

t^ormen, treidle freilid; oft uid;t ju berfelben 3cit gebräuc^lid; fiub; fo:

duritia, durities, duritas;

segnitia, segnities, segnitas;

pulcritas, pulcritudo

;

vastities, vastitas, vastitudo n. f. f.
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§. 249. -ti-co bilbct (fcciiiibäv) '^Ibiectiini , lvcM;c hiö ?(ii}jcl;övcn kjciil;-

(lüiueisticus im .V'iiifc [ii1; bcfiiibcub, nisticiis auf bcin Vaiitc Icbcnb,

bäuvijd;, aqiuUicus im Üi.Vi[|cv Icbcnb, U\ii|cviv] u. f. f.; abcv aU Öaiijc^J ^limar

in veniiticus jur ^fl.^b öti;öriij.

3u caiitieum (^Vjaiig, triticum ilkijcii i[l -co ein bic ^^javtici^ialfovm

caiito, tnto (Nom. -um) angetreten.

§. 250. 3)a8 (Suffij; -ter (offcubvU- nuv eine 9efrf;\väd)te 9iebeiiform bcö

im foljjcubcii § bcfvrcd^ciieii ®uifij:cv^) bilbct (pvimäv) ircni.qe SBövtev, bie iiv-

fvviiii5]liri; bie tl;ätijjc ^;^ev)ou bcicid;neii: päter cigcutlid; ®d;ii^er, (SvljaUer, üoii

S. pa, fräter cigciitlid^ Xräjjer, (Srl;aUcv, üou S. fer, niäter eigeiitüd; äBiv-

teriii, i^ou 2B. ma, arblter Beuge, ®c!^icbörid;ter, eigentlich §injugc^enbev,

iHMi 2iv ba. — 2)a5U j^eüen \mx iiod) viütur m. ©cier, boltei- vulturius, vul-

tiiris, guttur
f. cütiir (ügl. ;fi'-To?), axä). m., bannii. , aber uid;t culter 'J^cffer

l>en S. kart.

51 nm. Söror @d;tuefter fte(;t [ür svosor, svostor oljne geiniwiuenbnug,

line iixor.

§. 251. 2)aö regelmäßige @n[fij, um bic t;anbctube ^^erfon ju bcjcid;ueu

ifl -tor, -sor, fem. -tric (N. -trix): amätor 2icbl)aber, auditor 3ul;»^rer,

doctor ?cl;rer, Icctor ?efer, töiisor ®d;crer. ©ccunbär in glädiätor i$ed;ter,

fimditor (gd^Ienbcrer , Ölitor ober rid;tiger liulitor (öon olus, holus) Stüd^m-

gärtiicr, vinitor SÖinjer.

2(um. jänitor, att janitos, [te^t für janitiios 2;i)ür{;üter.

-trix in vcnatrix 3ägerin, tonstrix
f.

tond-trix @d;ereriu u. f. f.

§. 252. 2)urd; (Srmeiterung mit ©nffij -o unb -a finb gebilbet bie fogc*

nannten participia futuri activi auf -türo, -süro unb bie substaiitiva fem.

auf - türa , - süra , trelc^e bic §anblung unb ba§ 5lmt bejeid;ueu : cultura Einbau,

tonsura ©d^cren, 2>6)üx, pictura ©cmätbc (2^^at beö pictor), censura f. cen-

stura ^^mt beö Senforö.

§. 253. -törio, -sörio bitbet 1) Hbjectiija, iretc^e baä einem §aubetnben

Bufommenbe, il;n S3etreffenbe be^eid^neu: ädiilatorius jd;meid;levifd; , aleatorius

ben Sürfelf^jieter betreffeub , tonsorius jum @d;crer gel^i)rig

;

2) substantiva neutra jur 33e5eid;nung öou Ort unb 2Jättel: auditorium

Bu^örerfaal, adjutorium ^ilfeleiftung.

§. 254. -trö n. unb -tra f. bejeic^ucn ein äJJittd: ärätrum ^flug,

claustriim
f.

claudtrum 3$erfd;tu|i, feretrum ^^ragbare, lüstrum 9leinigungg*

D|)fer, monstrum ^or5eid;eu, Ungef;euer, rostrum f.
rodtrum ©c^nabet u. f. f.

51 n m. Lastrum, monstrum u. a. finb genau genommen ©ecunbärbilbungen.

Substant. femiu.: fenestra ^^cnfterijffnuug (mit nominalem s), mulctra

SJJetteimer.

§. 255. ©uffij -trina (burd^ benominatibe 33erba l;inbur*gegangen : -tor,

-trire, -trina). 3)iefeg @uffij bilbct ®ubftantit3a für bic ."panblung felbft ober

für ben Ort: doctrina Untcrrid;t, lätrina
f.

lävatrina ^ab, pistrma SSäcferei.
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3)a8 9fJeiitraIiu[fi?: -trino bc;^cid)net bcn Ort bei* ^aiibluiiß: i)istriimm (5tam^i=

m\\i)U.

§. 256. (Süffig* -tilis, -sllis (togt. -bili, -ili) bitbct 5lbj[cctii3a , ivclc^e

bic g-ä()iijfcit bejeid)ncn, eine burc^ bcn @tamm angebeiitetc Si3eufd;aft ^u evtver^

6en, bann bcn n?ivflid;en SBefil} bevfeI6eii: ductilis lui)', bef;n6ar, coctilis

getod^t. (£cciinbär ober buvrf; bcnomiimtii^e S^erta binbuvc^gegangcn cvfrf;cint

-ä -tilis, um baö 311 etwaö ©cBöreiibe, baiiu ?e6enbe, bie 9Ivt i?on cüraö Zxci'

gcnbc 311 bejeid;nen: äquätilis jum 2öa[fer ge^öreiib, im SBaffer kbenb, plüma-

tilis ftaumortig 11. a.

§. 257. ®u[fi?: -ti-no bilbet (jcciinbäv) ?(biecttbv-i mit 3citl6e3cicf;nung

:

crastinus morgig, diatinus tange baucrnb, pristmus bovmalig u. a.

%. 258. (Suffij: -tmo bitbct (fccuubäv) 5lbj[ectii?a , h}clrf;e bag an einem

Orte ober in einer ßcit \i6) '6cfinbcn6ejeid;ncn: intestmus inmenbig , vespertinus

abenblid;, mätütinus frü^morgenblid;, repentinus für repent-tinus :>)töl5lid;.

§. 259. ©uffij -ter-no, -tur-no bilbet ^tbjectiöa mit Bett6cjeid;nung:

aeternus
f.

aeviternus, diüturnus lange banernb, hcsternus geftrig.

§. 260. <Suffi;c -tur-no anö -tor-no bilbet Stbjectiüa unb ©ubftantita,

bie eine bleibenbc Sf)ätigfeit auöbrücfen: taciturnus fd;metg[am, Säturnus alt

Saeturnus, Volturnus 9^amc cinc6 ^(uffeö unb ©otteg, Jiiturna, Manturna.

§. 261. -tro (-tru). ^el^tereS in tonitrus neben tonitruum. -tro an

9^umeralia angefeilt bejeic^net einen gen)i[fen Xac^ nad; ben 3ben
, fo nrfprünglid^

quinquätro, bann bei ben 9ii^mcrn Quinquatrus, umn (Dgt unter ©uffij; -u)

neben Quinquatres
,
Quinquatria (ijgt. - Ler in September n. f. f.)

§. 262. -astro (N. -aster) bilbet Stbjectiöa unb ©nbftantiija mit l^er*

fd;Ied;ternber ^öcbeutung: surdaster ein njenig taub, olivaster ein ivilber Det*

bäum, philosophaster ein @o^I;ift, pullastra eine t\?itbc ipcnne, mcntastrum

irilbc äJtünäe.

§. 263. <2>ii\\[^ -s-tri (N. -stris, -ster), bilbet 5rbicctii)a, bie 1) ein-

\ad} eine 53e3iel)nng jnm ©tammn^orte bc^eid^nen , 2) foId;e , bie i5rtlic^e SSejicI^nng

auSbrüden. ßö ift cntftanben burd; ein an -t (-s) tretcubeö -tri: cquestris

(cquester) i)on cquit-, ben 9?itter, 9feitcr bctreffcnb, palustris (palud) jum

@um^f gehörig, bimestris (mensis) stveimonatlid;, an ijoraugsufe^cnbes -et

(-it) ober -ensis (i?g(. bimestris) in terrestris auf ber (5rbc befinblid;, cam-

pestris in ber ©bene befinblid; u.
f. f.

§. 264. @uffi}; -tu, -su (mit ftamml^aftem u, N. -tus, -sus) bejcic^net

bie §anbtnng unb bcren Grgebnijj: aestus C^i^e, {<d!)w), metus S3ebenten,

questus Älage, saltus (Sprung u.
f. f.

§. 265. (5uffi^' -ä-tu (N. ätus) bcn S^omiiia, burd; ein bcnomtiiatiücö

SScrbnm ^inburd;gegangcu, bilbet @nbftantii.\i , bic eine nuüft amtlid;c ötcUuiig

bejeid^ncn, unb (ioücctiöa: biinätus 5tlter i.>on juhm 3a^ren, consulatus (^'ouful^

n.nlrbc, magistratus 5i3camtnng, scnatus ©enat u. f. f.
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§. 266. ^n s ift t übcvijcsianj^cn l>ov uvf|>rüniilic()(

1) in tcni Siiffi^-c -onsi
f.

oiiti otcr -ontio, UH>Id;cv< '?tbicctil>a bilbct, bic

mcift ^crfunft etcv '^hifcntbaltiJovt bcjcic{)iicu : Faleriensis \joii Falcrii, Ambrä-
ciensis yjoii Ambvacia, ISiciliensis, i>pu Sicilia iinb iiad; bcv 3üialogie Don [oId)cii

axifü) Athcniensis ton Atheuae, Corinthiensis boii Corinthus, abev Parmcnsis

l>cn Parma, castreiisis im ^ac^cx t^cfinblirf; , \>cn caslra, forcnsis jum forum

cjc^örig 11. f. f.

§. 267. 2) in -öso, alt -onso, -osso
f.

-ontio, -oventio, njetd^cS «Snffij

([ccunbär) ?lbj[cctii)a bcv güUc Inibct : aquosus tüaffcrrcid;, piscosus fifd^veid^ u. f. f.

§. 268. £)f;nc nvi^rün^Iirf; folgcnbcö I ij^ T in S übergegangen in nian^

d^en bev oben l^ev^cic^ncten ^ilbungcn auf -so, -sa, -su, -silis, in ben 3)emi^

nutiin'ovmcn auf -sillus, -silla, \vk taxillus Äuöcf^cl, paxillus ^fal;(, maxilla

iilnuKidtcn u. f. f.

(Bnmc mit urfpninnlirf)cm S, uii1d)Cö! tjäufiö in R üöcrflCöauflcu \)U

%. 269. dlüx ivcnigc mit S gebilbctc SiBövter jeigen üor bicfem ein I:

vömis ^ftugfc^av, netten vömer, cinis, ciiieris ?Ifd;e, cucumis, cucumeris ®ui1e,

pulvis, pulveris @tauB.

2)ie gen)öf)ntic(;en ^^ormeu fmb:

§. 270. 2)ie 9leutra auf -üs (att -os), gen. -oris, -eris : corpus, corporis

iüeib (©emäd^te), decus, decoris Beerbe, 9^u]()m, foedus, foederis SBüubniß,

frigus, frigoris Ääfte, genus, generis @cfd;te^t, opus, operis Serf, röbus

neben f^ätevcm robur, roboris @tär!e, scelus, sceleris 33erBvcc^en, tempus,

temporis ^tit u. a.

2Inm. 1. (Sinige fo gebilbete SBi3rtcr fmb einfilbig getvorben: aes, aeris,

fanSh". ajas, (Srj, tgl. um6v. ahesnus, lat. ahenus, jus, juris, b. T;. jous,

jovos 9^ec^t, rus, rüris $!anb u. \. f.

% n m. 2. 2)aS ©uffi^ - us tritt aud; fecunbär an , tuie fäcinüs , facinoris

%i}at, fünus, funeris i*cid;c, volnus, volneris SBunbe; nnb bic ©enititoe jeci-

noris ber ii^el^er, itmeris ber $Reife, fe^en foM;c -J^ominatiöe öoraug; litus, lito-

ris Ufer, pectus, pectoris bie Sli^^enfügung , S3rnft.

§. 271. S3elonber§ finb aufzuführen ha^ männüd^e lepös {alt lepos),

leporis §afe, bie Feminina arbüs (arbor), arboris (SBad^fenber) ^anm, Venus,

Veneris (5lnmut) SSenuS, unb baö Slbjectib vetus {ftiog) nx\px. jährig, toor^

jäfjrig, tDÖfirenb e§ toon genus degener l^ei^t.

§. 272. SDem $!ateinifd^en iDcfentü^ eigent^ümlid; ift ba§ @uffi^* - ös (or),

um (meift ))rimär) substantiva abstracta p fcitben. 3mmer er^It fid; im ^o^

minatiö ba§ altt s in ben einfilBigen flös iBIume, mos (Sitte unb rös Z^au,

<Bo\ä)t 9Wa§culina fmb ferner: honör neBen honös S^re, ämor $?iebe, calor

Sßärme, colös unb color ^arbe, decor 5lnftanb, ®d;i3nl;eit, läbor Strbeit u. a.

©ecunbär ober burd; benominatiüe Sßerba I;inburd;gegangen ift bie 33ilbung in

aegror Äran!§eit, nigror ©d^tcär^e u. a.

§. 273. Söieber bem l^^ateinifd^en eigent^ümlid; finb <®n6ftantiöa auf ES ber

britten unb fünften ©ecünation: vätes.@el;er, ©c^erin, verres (S6er, nübes

SßoÜe, sedes @i^, fämes junger, plebes fßoH u. a.
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§. 274. 2(u btc iiiänntid;eu auf -or fd;Iieöeu fid; mit icciinbärem euTrij:c

an ^bjectiöa, \vk cänörus fan^vcirf;, höuürus c(;vcnöott uiib einige (Sub*

ftautioa: aurora aWorcjenvöte , Flora u. f. f.
^qI ©uffi^ 0.

©uffijrc mit n-ßaut

§. 275. ^ufjH?: -no üitbet ^u-imäv uub fccunbär eine 9^cit;e Don ^i^omina.

1) primär bilbet e§ ^avtici^ialavtioe ^IbjectiiJa: digmis tDÜvbig
f.

dicnus,

magnus (gelrad;ien) gvojj, planus
f.

placnus ^aä) , eben, plenus tooü, vänus f.

vacnus teer , eitel u. f. f.

2) ©ccunbäi* Bitbet e^ Hbjectiöa, iDelc^c eine SBejief;ung im Httgemcineu au«==

bvücfen, ober bte ftofftid;e (Sigenfc^aft Bcjeid;nen: diurnus
f.

diusnus einen Sag

bancrnb, hodiemus t)eutig, hornus b. i. liojorniis f;enrig, paternus öoin SSater

l^errü^renb, veternus alt, vernus im ^rpUng ]^errfd;enb, ficuluus bon ficiila

au« i^eigenbaum^otj, püpulnus au§ ^a^^cU;ol5, quernus
f.

quercnus cid;en,

saligims auS SBeiben^otj, unb bietteid^t nad; beren 5inaIogtc abiegnus öon

Xannen^ot^, fetbft oleäginus toom Oelbaum u. a.; juncinus auö 53infen.

51 nm. Oft ijerbinbct \i<^ mit -no im te^teru ©inne noc^ -eo (n'eo):

eburneus ctfcnbeincrn , röburneus aus (Std;ent;ots u. a.

3) 3ft -no ni^t fetten an tocatedom^jaratibformen unb Slbücrbien augefe^t

:

externus äußerlich, internus innerlich, supernus oBenBcfinblid;
,
prönus t>orir»ävt3

geneigt Don pro, pone
f.

posne eigentlich ^ocatiton§: I;intcn.

4) S3itbet -no bie btftribntiöen 3<i^tt)örter: bini je ^tvei, terni, quini,

seni u. f. f.

§. 276. 2)ie|eS gtetd^e Snffij; bitbet (primär) ©ntjftantiüa

:

1) masculina: alnus (bie n)ad;[enbc) (Srte, furnus ^arfofcn, pugnus ^aufl,

somnus
f.

sop-nus «Schlaf.

2) ncutra: dönum Ö^efc^ent, frenum 3"3ct, regnum Äönigreid^, signura

3eic^eu, tignum 33atfen.

3) feminina (-na): cena
f. cesna, scesna SDM^eit, lüna f. lucna 3)Zi)nb,

penna
f.

pesna geber, pruna
f. prusna Äot;te, vena

f.
vehna ?Tbcr n. f. f.;

-nu mit -no toec^felnb in pinus ^ic^te.

Hnm. ©ecunbär fmb gebitbet: alburnum ®^)tint, cäverna^öte, lucerna

?en^te , lanterna ^arn^c n. f. f.

§. 277. (Suffijc -ni bilbet (|)rimär) «SubfiantiDa unb ?lbjectiüa.

a) SIbiectiöa: immänis tx)ilb, inclinis fic^ neigenb, segnis träge n. f. f.

b) ®ubftantiöa: finis
f.

fidnis (Snbe, ignis ^euer, pänis 53rob u. f. f.

§. 278. -Tno, -Ina bilbet pxim'dx unb fecunbär Stbjectit^a u. ©ubftantiüa.

1) ?(bjectiOa: licinus aufwärts gefrilmmt
; fecunbär: faecinus uubf aecinius

§efe bilbenb (ögt. unter -nus).

2) ©ubftantiüa : äsinus(Sfet, dominus §err
,
pägina S3(attfeite, Pröserpina,

sarcina ©cpärt; fecunbär: pedicinus gufj ber Äcltcr, pastinum §acfe, sücinum

S3ern[tein, fiscina Stoxh
,
pärietinae ©emäuer.

5t nm. SBeiterbitbung in Licinius.
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§. '219. -äno. -üna ift Vn-imävc^ ©uffi^* in Jamis b. i. Diiums, Volea-

ims, Diana, lMcUciri;t iii tiibaiius 3ie(jbvcmlc; fccunbäv tülbct c\< eine .qvofjc 3al

vjcii 5lbjcctiücn, bic iin '^llli^enieincu ein mojii ©cl;övcu ober ein A^vfonimeu

tcjcic^ncn: documamis 511111 3c()Utcii (decuma) ocbövii], baju tocv^>flid;tet, ronta-

iius aiiü bcv OueKc, hnmanus
f.

hominanus uicuidjlid;, vctcraiuis nUi]cbient.

^iibftaiitiinjrf; [inb j^cbvaud)!: altanus ^cüvinb, solaiius Oftivinb, ju evßänjcii

vontus,

§. 280. -äireo tnlbct Vn-imäv iinb fcciinbäv 9(bjcctiüa ; a) :^vimäv: succe-

daneiis [tclU^cvtvcteub, coiisentaneus übevciiiftimmcnb, iiatilrlid)
;
[ccunbäv: foca-

iieus fcf^linibavti}]
,
])e(lancus einen gnjj lauc^, suLitancus ^>Ii5^Ud; , subtcrraiicus

nntevivbijd; n. f. f. - änio = an'io in (Sii]ennamcn : Afranius, Fundaiiius n. n.

§. 281. ©nffij: -eno, -cna bilbet ^n-imäv nnb fccnnbäv 5lbicctii3a nnb

(Snbftvintitjc

1) 5lbiectit)a, Vn-imär: ogenus biivftig, serenus l)citcv (l^gt. nfiXag)'^ fecnnbär:

Calenus anö Cales, terrenus anö (Svbe, älienus frenib,

2) ®utftantii)a, ^viinäv : cateiia ^ctte, liabcna ^ilc^d, harena
f.
fasena 6anb

(u^ci^ev), verbena 3^^^cig, 9intl;e; [ecuubär: Aufidcua, cantilena Sieb, Caiiiena

f.
Casmena, laniena ^leifrf^evtnibc , vencnum ®ift, Vibidicnus.

(Srtueitcrt ju -en'on in tolleno @d;ix)ingbalfcn.

§. 282. -ino, -Ina Bilbet pxmdx nnb fecnnbär Sibjectitia n. ©nbftautiöa.

1) Slbjectiöa, :|3rimär: necopinus nnöermutet; fecnnbär: agninus gum

?ammc gel)örig, divinus göttlid;, lüpiuus , vulpinus etc., sobrinus ijon einer

@d;ivefter ftamnienb. f.
sostrinus, sororinus.

2) ©nbfiantiöa, :|)rimär: catinus, catinum ©c^üffct, angina 53ränne,

lodina ©rnk, rapina ^aub, ruina (Sinfturj, vägina @d;eibe n. a.
;

fecnnbär:

lätriniim 53ab f. lavatrinum, lupinus nnb lupiuum 3BoIf§bot;ne, pulvinus

^elfter, sälinus nnb salinum ©aljfa^, täbulinum S3alfen 2C. , nnb Befonberö

i)ic(e Feminina, jnnädjft gallina §enne, regina Ä'önigin, disciplina nnb dis-

cipulina !i!cr;re, doctrina Unterrid;t, Siffenfd;aft ; Befonber§ ^nSbrüde für Söer^

ftätten, Bu^^'^citnngSorte , h?ie cüliua
f.

coculina Äiid;e, möletrina 9JJü(;k, offi-

cina
f.

opificina SSerfftätte.

SÖetter gebilbet ift ricinium @(^kter.

§. 283. @nffiy -en bilbet einige ©ubftantitoa, glnt-en Seim neben glu-

tinum, lien (nrfpriinglid^ im ©enitiö lienis) Wüi, turben n. Greifet, neben

turbo. Renes ^JJieren, fc^eint pfammengejogen.

§. 284. ©nffiy -on (gen. -inis) ift fel)r tjänfig in B^^f^^K^w^f^ffgütigen

mit anbcrn ©nffijcen ober fnffijartig gebrand;ten Serbalftämmen , tuie in -edon,

-ägon , -tüdon u. a.
,

feltener für fic^ aüein, \vk in ben männlid;en : cardo S^^ür-

ongel, margo 9tanb, biefeS and; fem., ordo 5Keit;e, ®tanb, turbo Ärcifel, nnb

in ben tüeibüc^en: aspergo 33ef^)rengnng , S^ro^fen, ambägo Umn?eg, compägo

3ufammenfügnng , caro, carnis ^leifc^, grando §agel.

51 nm. hömo, hominis I)eiJ3t nrf^rüngüd; nnb avd;aiid; homö, homönis,

nnb ift mit fecunbärem ©nffiyc -ön t)on hümus
f.
hömus Abgeleitet, (Srbenfinb.
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§. 285. ©iiffijc -ön Bitbet ^)nmär unb fecunbär tnännlid^c ©ubftantiüa.

1) :|)vimäv nomina agentis: combibo 3Jiittrinfer , edo §re[[ev, erro ?anbftrei(!^er,

ligo ^adt, praeco
f.

praevoco ^erolb, tiro 9Je!riit (ögt. Ttor]v).

2) fecunbär. 2)te bamit gebilbetcn ©ubftantiöa bejeic^nen oft benjenigen,

bcr eine !öv^erttd;c ober geiftige ©igenfc^aft in t^ol^em (Svabe befit^t : äleo 3öürfel*

.f^ieter, äquilo S^erbiriub (i)on aquilus fd^tDarj), Cäpito (Srofjfo^f, centurio

Hauptmann , cräbro §orni[[e (gcl;ört DicIIeid;t unter 1 , n)ie latro (Sölbner unb

umcro (Spi^e), Näso ber (Sroßnafige, Nero ber äJianu^afte.

§. 286. -öno, -üna, feiten :^rimär, meifl fecunbär, Ijtibet ©ufeftantiöa.

SBenn biefetten ^erfonen Bejei^nen, fo finb eg fo(rf}e, bie etn^aö ju i^rer ^ro*

feffion machen: annona 3aI;regi)orratB , Bellona Äriegggöttin, caupona @c^en!e,

©c^enfnjirtin , colonus, cölona, SSauer, 53änerin, (:prlmär Iüu cörona Äran:^),

Latona, !i?atona, patronus (gf)reuöater , mätrona Sl^renmutter u.
f. f.

§. 287. -önio, - ünia bilbet ^Ibjectitoa unb «Subftautiüa

;

1) '^Ibjcctiba, ixne cauponius bem Söirte gehörig, fullonius bem SBalfer gel^örig u.
f. f.

2) ©ubftantiba ; Fävouius ^t^^ljtfx, Feronia 9^ame einer ©öttin, Pompo-

nius, Sempronius u. f. f.; -önium IBejeid^uet ba8 ^anblrer! : fuUonium Satferei,

mangonium Äränierei u. f. f.

§. 288. @uffi^' -oeiius nur in amoenus anmutig.

§. 289. ®uffij -üno, -üna mit boranSgcBeubem abteitenbem t finbet fid^

in ben ^Ibjectiöen importunus ungeftüm, opportunus bequem, gelegen, in ben

«Subftantiöen fortuna , Neptunus , unb in mehreren ijon U ftämmen abgeleiteten

SfJomina: tribunus 2:ribu§borftef;er, läcuua ©raben, Seiner.

Seiterbitbung : pecünia @elb.

^uffiirc mit R.

§. 290. ©uffiy -ro, -ra bitbet l^rimär Hbiectitoa unb ©ubftantiöa;

1) Qlbjcctitoa : gläber tai){ ,
integer unberührt

, frifd; , obscürus bunfet
,
pulcer

fd)ön; aber cärus , dirus , dürus finb ftämme.

2) @ubftantii)a : äger ^Ider, laurus f. Lorbeer, liber S3aft, läbrum 2ip\it,

fiägrum ©ei^el , capra ^kgz , neben caper '^xto^ixibQä , serra @äge
f.

secra,

umbra @d;atten u. f. f.

§. 291. @uffi?: -ri, aug -ro gefd;n)äc^t, bilbct 5lbjectiba unb ©nbftantitoa;

1) ?ibjectita n^ie äcer fdjarf, püter, pütris faul.

2) «Subftantiba tuie imber m. ^.^Kil^rcgen.

§. 292. 9Zid)t n^enige biefer S3ilbungcn B'iben i)or -r einen fnrjen SSo!al,

toti^tx faum blofjer ^itfgtofat ift; fo bic Stbjectiüa hilärus unb hilaris Leiter,

liber frei, miser arm, eteub, cämürus gen?ölbt, satur fatt; bie @nbftantit>a

Caesar (SBeiterbitbung caesaries), gener (Sibam , numerus ^at, puer Änabe,

(iimerus ftet)t filr umesus); jugerum äJJorgen !i!aube8; camera Si>ölbung , cü-

mera ©etreibefaften , hedera (S^^en.

gtrtbilbnngeu finben fid; in 9iamen umc Rabrius u. ä. , longürius eine

lange ©tonge, longürio ein langer äJienfd;, Mercürius, tügürium ^auern^üttc.

®(ih3ei5ev = (SibIer, Vat. ©vammatil. 9
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§. 293. ^(ofjCÄ -r mit v.Hn-aiK^}iebeiibcm fuvscin 9>o!a(c ;^cii^t ftrf) v^-iinäv

iu mc^vcvn 5lbicctii>cii unb ^iibftantiücn; 1) in über rcicf^Iirf;, alö ®iibftaiiti\)um

(Siillc, (Siitcv, cicur jabin. 2) iu bcii *£ubftaiiti\>cu ansor lu. (iJauiS, j^'ibber in.

^öcfcv, later in. 3if^^*l|^^"^ i'" i^'"'- 'niilior Ä>cib; in bcii neiitra: iicor 'iinjovn,

cicer iticVevevbfc (iu UHld;cui abcv r [taunubaft fciu büvftc), verber i^cf^lag, vor

f.
veser (^vübliiisi-

§. 294. (Süffig* -ärus: avarus I;abfiid)tig , iiinarns bitter.

§. 295. ^uffij: -äris, fccuubäv, ^Ibjcctilni unb (Subftantil^a bilbenb unb

mit -alis ircd;fdub iu bcr SÖ3cifc, baf3, ivcnu im ©tammc f(f;eu ein 1 [id; finbet,

bann -aris ftebt, aber -alis, ivenn im »Stamme ein r \iö.) finbet.

1) ^Ibjeetita : älearis jum Sürfelfpiel gel^övij] , auxiliaris ipilfe leifteub , cousu-

laris beu Sonfnl betrcffenb (fubftantilnfd;: getvefener (SonfuI), militaris im

ih'iegv^irefeu erfahren
,
ju bcu milites gebörenb n. a.

2) fnbftantiinfc^ : priniipllaris geirefener priuiipilus, pügillares (Sd;reibtafel,

unb einige 9ccntra auf - iir
f.

- äre : calcar (3)3oru , exeniplar S>orbilb
,

pugil-

laria ^^ pugillares, pulvinar @ötter^''olfter.

§. 296. -ärio, -äria, jumS^^eile au3 -aris ir^eiter gebilbet, lum fleiuften Steile

für -äsio — bav^ Untere in Pinarii — , erfc^eint iu Slbjectiüen unb ®ubftautit>eu.

1) 5lbjectit>a: baliiearius unb balnearis jum S3abe get)i)rig, mänipularius

unb iiianipularis ju einem manipulus gcl^(5ri.q, adversarius geguerifd;, agrarius

5U beu agri ge^öreub, auxiliarius jur §i(fe gef;i)re, honörarius @f;reu l;aI6er

geid)ef)eub, necessarius notn)eubig, temerarius unbefouueu.

2) fubftautibiid) , inänntid) , befonberö um 9Jamen ücn ^aubn^erferu unb

Äünplevu ju bilbcn: argentarius SSed^Sler, carbönarius ÄoI;Ienbrenuer, ferra-

rius ßifeuarbeiter ; bie ix^eibüc^en S3ilbungen bejeid;neu je nad; ber ©rgänjung

eine SBerfftätte, ein ®en)erbe u. f. f.: auraria ©olbmine, argeiitaria ©ilbermine,

Sec^Slerlaben , SBed;)e(geid)äft u. f. f.; bie ungefd;Iec^tigeu S3ilbungen bejeidfjnen

für gen^iffe ©egenftäube gleicl^er ^rt eiugerid^tete OertUd;feiteu : äpiarium SBieneu^

ftanb, gräiiarium Äornfammer, pömarium Obftgarteu, Obftfammer, vivarium

Sl^ierbeplter, gifd^teic^.

§. 297. (Suffiy -ero primär iu seveiiis ernft, galerus unb galerum

be^oarte §aube.

§. 298. -üris iu beu ar^aifd^en gnäruris = gnärus unb ignaruris =
ignärus , unb in bem @ub[tautiöum securis f. iöeit , bann tu ber SSeiterbilbnug

penüria äJiangef. §ier bürfte r oug s entftauben fein.

§. 299. yiic^t feiten erfc^eiut r mit aubereu ©uffijen berbunben, tüo frei^

lic^ R oft anö S entftauben ift, tüte in Minerva
f.
Minesva bou SS. man ftreben,

beufeu. ©uffij -erto erfc^eint in läcertus Oberarm, läcertus unb lacerta

ßibed)fe; ©uffiy -erna iu cäverna ^ok, bießeidjt
f.

cavesna, lücerna !^eu(^te,

täberna S3ube. 3n lanterna ?am^e i[t ter-na; ®uffij: -urnus iu mensurnus

(fpät) attmonatlic^, unb in somnurnus im ®(^Iafe gefe^eu, S3ilbungeu nad^

Stualogie t>on diurnus, diuturnus; iu beu @ubftantiöeu alburnus SBei^fifd^,

laburnum SPfJarfttieibe, vibunium 2Wet)Ibecrbaum , ©(^liugbaum. S3gt. unter

©uffi? -NO.
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(Suffijrc mit L.

§. 300. -lo, -la Bilbet ^rimäv hjcnigc männliche, mcl^v iüei6Iid;e unb

ungejc^Iec^tige ©ubftantba : *-pu-lus, netten puer, in discipulus, malus in.

aJJaftbaunt, f. 2I)3fe(6aum; bellum Ävieg, fllum ^aben, pilum 9)^örfev!eule unb

®^ecr, prelum ^rcffe, rallum ^fluß[c[;arve, telum ©efc^og, caulae Rötungen,

pila ^[eikr, scälae Xxtppt u. f. f.

§. 801. ©uffij: -li in subtilis fein f.
subtexlis. ^\^t ge'^öven ^ief;cr in-

cilis, incile unb ancile. 2) im ®ubftantii)um caulis ©tenget (3B. cu). 3n
ftdelis ift -11 fecunbäv.

§. 302. Oft evi'd^eiuen bie ©uffije -lo unb -11 luit ijovauöge^enbem fnrjen

35ofaIe I, U, um :pvimäv ober fecunbäv t^citö Slbjectiüa, tf;eil8 (Subftautitja ^n

btlben: 1) ilo in aquilus frf^lvar^, sterilus neben sterilis unfrud;t!6ar , sibilus

5ifd)enb unb sibilus m. ba8 BU^f^en, nübilus tüolüg, pu-m-ilus jtüevgl^aft unb

subst. 3^^<=^*9/ ^^^ ^^^ eviDeiterten 9'k(>enfovm pumilio. 3)al;in gcf)ört aud;

caelum
f.

cavilum §immet.

§. 303. 2) -ilis, berfetkn S3ebeutung mit -bilis, b. 1^. bie meift i^affiöe

gä^igfeit bejeid;nenb , in ägilis ben^egtid^ , döcilis gekf)vig , fäcilis (eic^t ju machen,

frägilis jerbrcc^Iid) u. f. f. ; fecunbäv in hümilis niebvig
,

pärilis , in ben oben

bebanbetten auf -tilis unb -sllis u. fj| f. @ubftantiöifc^ : strigilis ©tvieget,

tegile 3)ecfe; mit abgett)ovfenem i vigil tvac^enb, SBäc^tev u. a.

§. 304. -Ölo, -ülo, -üla (:^vimäv) in einev Slnjal bon 5lbjectiöen, bie

ein (;äufigeö 2;^"" beäeid;nen, unb (:pvimäv unb fecunbäv, boc^ im le^teven ^aiit

tüol uvfpviiuglic^ beminutiü) in @ubftantiöen , bie meift ein SJiittet beseid^ncn.

1) 5(bjectitoa: bibulus tvinüuftig, credulus leic^tglänbig
,

querulus (eit^t

Üagenb, tremulus jittevnb u.
f. f. 3n bem ^oetifd;en caemlus neben caeruleus

blau f.
caelulus ift ülo fecunbäv.

2) ©ubftantiöa, mannt: aiigulus Sde, capulus ®viff, öculus 5(uge; fecun^

bäv in cüraulus §aufe, fämulus S)icnev, tümulus tilget (ijgt. @nffiy-MO);

ungefc^I.: speculum @:|3iegct, tegulum 3)ede, torculum ^veffe, vinculum unb

vinclum S3anb u.
f. f.

; tveiblic^ : cöpula S3anb , muscipula 9J?auefaüe , regula

9?i^tfd^nuv, specula Sßavte u. a.

§. 305. 3u biefem § faffen tviv bie S)eminutii)bilbungen jufammen. 2)ie

cinfac^jle S3ilbuug bon bemiuutiben Slbjectiben unb ©ubftantiben, junäc^ft au8

bev A- unb 0-3)ecUnation, ift

a) biejenige auf -Ölo, -Öla bei bovau8get;enbem E, I, V, fonft in bev

ctaffifc^en <S))vad;e auf -ülo, -üla.

1) ^bjectiba: aureölus golbavtig, eburneolus elfenbeinavtig , lacteolus milc^*

ttjei^, frlvolus cttüaS abgevieben, helvolus gelblid;, albulus n^ei^Iid;, par-

volus unb parvulus ganj !lein, feröculus ettDa8 unbanbig.

2) ©ubftantitoa: alveolus fleine Saune, filiolus @öt;nd;en, rivulus 33ä(i^*

(ein, circulus fleinev 5^veig, liortulus fkinev (Savten, regulus üeincv ^önig,

f^ilvft, calculus ®tcind;en, uepötulus (Sufetd;en; ^f^entva: balneoluin fteineS

S3abejimmev, praedioluni l'anbgütd;en
,
gränulum ^üvnd;eu, capitulum Äö|?fd;en

;

geminina: bracteola @oIbblättd;en, filiola !£üd>tevd;en, cenula Heine äJialjeit,

ßicula fteine ^adä, aetätula tueic^üc^eS Sugenbaiter.

9*
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b) -allo crjrf)ciiit fajl niiv atö 3wf<^i""icn5icl^uni] lH>n -ar-ulo iiub -an

(tum)-ulo: rallus
f.

rarulus jcbv fein, vallus
f

vaiiims (^V'tvcitcfrfmniuic

c) -ello. -oUa cnt|tel;t

1) in tcv ^iCiiel buvrf) '?U[iini(atioii \>on 1 tu ulo mit ftainnil^aftcin K, N, ober 5i>ev==

einikjuiu] mit paimnlK-iftcm L: misellus arm, cleiib, li^^cllus ?(ccfcrc(;eu, castellum

(^•cftuHij, imella 5Diäbrf;cn, popellus 5lHUfd;eii, liiLclla Säfctc^cu, .s:emellus üev»

j(^lviftcvt, 'bolliis (bonus) arti^, asellus (Sictc{)cn, c'atolla5lettd)cu, feinclla 2i>eibd;cn.

2) au* ul-ulö (boV^^^ettc 2)cmiuutii>fovm): catellus jungcö .'piuibdKU für

catululus. capitelluin .^{öpfd^en, cistella Äiftdjeu.

d) -illo, -illa in ber[cU>eu SJßeifc cntftanbcu, \vk - ello, bei ?tf[imiIatiou mit

Siuflufe eines l">crl)cvijcl)cubcu I: transtilluiii ficiucv Ouertalteu (traustrum),

bövillus (bövlnus) juui 9iinbe get;üvig
,

inilvillus (pulvinus) t'Ieiueö ÄlMffen,

lapillus (5teiud)cn f.
lapidiilus, sigillum

f.
sig(i)imluiH ^ilbd;eu, salillum

(saliniim) eat'^fäfjdicn, pistrilla (pistrina) tleinc ®tam))fmü(e, pusillus luiujig

f.
pusululus l^ou pusus

, pauxillus uub paiisillus Juenii^ f.
pauxululus , codicilli

(gc^reibtafct f.
codicululi, oscillum fleiucS ®efid;t, ®rü6d;en an ben ^^Jflanjcu,

auricilla ober oricilla Oc(;vd;cu (auricula) u. a.

e) -olla: corolla
f.

coröniila Äränjc^en, ölla
f. *aux-ula.

f) -uUo, -Ulla: satuUus f saturiüus [att, üUus
f.

unulus ivgenb einer;

Sulla
f.

Sürula, Catullus
f.

Catonulus, ampulla
f.

amporula %U\ö:)t.

§. 306. «Suffij; -äli, gteid^bebeuteub unb njed^felnb mit -äri, fecnnbär,

mcifl 9tbjectitoa bilbcnb: arvalis fid) auf bie gelber Besief^enb, vaenalis toerfäufttd^,

regalis eine« Königs trürbig, talis fo Bcfd)affen, qualis n)ie 16ef(^affen; canalis

SSafferröbre, södalis gefeßfd^aftltd) , ©enoffe. ©uBftautibifcfe geBraud^te S^eutra

tt>erfeu im 5fiom. @ing. i (e) ab : animal te6enbe6 2ßefen u.
f. f.

§. 307. -ela (ella), primär unb fecunbär ®u6[tantti)a bilbenb, trelc^e

inei[t bie ^anblung besetd^nen: löquela unb loquella Sieben, 9tebc, medela unb

medella Leitung, Heilmittel, suädela ba§ 3iiteben; candela Äerjc, cicindela

?euc^ttourm; cautela 35orftc^t, clientela @c^u^Dert)ältni§ , custödela 53eit)ad)ung.

§. 308. -eli bilbet fecunbär einige ^Ibjcctitoa unb @ubftantit3a ; fo bie 5lb*

jecttba crüdelis graufam, patruelis betterlid^ , unb bie ©ubftantiöa carduelis

SDiftelfin!, albuelis eine 9itebengattung. Sßeiterbitbung in -ello, -elia: Aurelius,

contumelia Sefd^im^fung.

§. 309. (Sel^r l^äufig tft -llis in fecunbär gebilbeten ^Ibjectiöcn unb @ub*

jlantiben. 1) in Hbjectiben: änilis altn^eibermä^tg , civilis bürgerlich, erilis bem

Hausherrn gehörig u. f. f. 2) @ubftantiijif(^ : aedilis 5Iebit, cübile ^agcrftätte,

hastile (Schaft, övile @d^offtat( u. a.

§. 310. - üli bilbet )ßxim'dv feiten , meift fecunbär ^Ibjectiüa : edulis efjbar,

idulis ju ben 3bu3 gebörtg, februlis (reinigenb), SSeiname ber 3uno; fubftanti*

toifc^: tribulis ^unftgenoffe.

5t um. Streng triffenfc^aftticb gefaßt bürfte man nur i?on ©uffiyen -lo, -li

f^recibeu , inbem ber torau^gebenbe 33ofat entireber au^Iautenber ®tammbo!aI eines

9Jomen8 ober eines befte^enben ober ijorauSjufeljeuben SSerbumS ift.
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©ufri]rc mit (Suttutaüö.

§. 311. ©iiffij; -gon -ginis bilbet li>et6Iic^e substantiva abstracta, bie

aber leicht iu concreta übcvgc(;eu fönneii. 3e nud) tem «Stammau^taute {'^xmu

tiijer ober beiicminatiiKv ä)crba) c^djni bcm vguffij bic totale ä^ ü, i »orauS:

aerugo Ä'upfcrroft, albugo Seifte, ttjet^er ^kd, cäHgo ginfterni^ {<B6)Vo'dxit),

imago 53ilb, örigo Urfprung, vörago @d;Iunb u. ä.

51 lim. SicIIeic^t liegen iu bie[eii SSilbuugen 3iifötnmen[e^ungen mit SOB.

ag (agere) bor , "CQi. ©iiffij: - don unb ^erba lüie purgare u f. f.

§. 312. @ufft?; -CO bilbet (fecunbär, feiten ))rimäv) ijielc SfJomina.

1) 5lbjectiöa: cascus (5E5. cas, i^gt. casnar ber Hlte) uralt, parcus für

sparcus f^orfam, pauci irenige, civicus Bürgerlich, hiulcus üaffeub, hosticus

feinblid;, mödicus mä^ig
,
publicus (popiüicus) öffeutlid)

,
priscus uralt; Africus,

Faliscus i>on Falerii, Hernici öon herna gelss.

2) ÜJiönnt ©ubftantita : jöcus ((Erweiterung) ©d^erj, locus alt stlocus Statte,

Ort, medicus ^trjt, vilicus §au?meicr.

2öeibl. ©ubft. : esca
f.

edica ^fia^rung, Äcber, vacca Äu^, vömica 33eule;

mänica 5lermel
,
pedica gujjfeffel u. a.

21 nm. lieber -ti-co ijgl. unter -to, -ti.

§. 313. ©uffiy -äco finbet fid; nur in n^enigen 51biectiöen, tt?ic meracus

rein, bon merus, ijieHeic^t in opacus bunfcl (obliegenb).

(Suffij - äca in ben ©nbftantii^en cloäca
f.

clovaca,, unb in bem entfd^ieben

fecunbär gebilbeten verbenaca (Sifen!raut u. f. f.

§. 814. @uffij - üco : cäducus jum %aUi neigenb , l;infällig ; - uca in ben

@ub[tantiV)en eruca ^ol^lrau|)e, üruca 9lau:|)e, Verruca Sarje; aeruca !ünftli(^er

©rünf^an, festuca ®ragl;alm.

§ 315. @uffij -ico in ben 2lbjectii)en amicus befreunbet, apricus fonnig,

pudicus fd^aml^aft; anticus ijorn befinblid}, posticus leinten befinblic^; -Ico,

-ica in einer 3xeif)e ton ©ubftantiten : umbilicus 9^abel , formica 2lmeife , vesica

S31afe, lectica @änfte, lörica Ü^iemen^j^anjer , rubrica rot^e (ärbe, Urtica

S3renneffel.

21 nm. Longinquus fern unb pro])inquus nol;e fc^einen für longicus,

propicus ju fielen.

§. 316. ©uffij -ic (Nom. -ex, -ix) bilbet eine Ü^ei^e meifl männlid^er

©ubftantita: äpex @^it^c, ©^il^mül^e, cortex äiinbe, friitex ©taube, lätex

i^lüffigteit , ^^^a^, süex (feiten fem.) Äiefel, senex ®rei8, Vertex SBirbel ; tt^eib^

lit^: Kräuter» unb 33aumnamen, tüie ilex Steineiche. I and; im S'iominatiö

jeigt appendix 21ul)ängfel. (Sutfc^ieben fecunbär i[t biefeö ©nffij in imbrex c.

.•pol^ljiegel, l'ornix m. ©d;U)ibbogen, scntix m. ^agcbuttcnftraud;.

§. 317. gtleid; finb bie SSilbungen namentlidj t>eu 2lbjectitoen, in njelc^cn

bem -ci, -c ein langer 3$of'al , ä, ö, i (feiten c) Dcran3gel;t, fo ba^ fid; fd;lic§*

lid; alö Suffije bor betveffeubcn 2lbicctii)a -äci, -öci, -ici unb alö ®uffij;e ber

betr. Subftautiöa -äc, -öc, -ic, -ec l;erau«fteßen.
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1) -aoi (^Jieiii. ax) bil^ct "ülbicctiim , UHid)c eine (\xc\\c ^^eigniiyi ju einer

:ll)ätiijfcit bcäciri;iicii : aiulax nil;ii, liigax jiim glicbcii vieuelgt, imnax brol;eiib,

verax ivabvlhiitig ii. j. f.

^ubftaiuiya: lornax Ofcii it. a.

2) -öci (92oin. ox): atrox fiud^tlHiv, iVrox UMlb, fiU;u, velox fd^rittt.

^iibftaiitib: celox c. 3ac{;tld)iff.

3) -K'i {'yioin. ix): folix i]lücflid;.

v^ubftaiitiba a) primär gcbilbet: rädix SBiirjcI, struix §aufc u- a.;

b) fccuiibär: cervix 9^ictcu, coriiix 5trä(;e, coturnix SOBac^tel, coxendix §üfte;

juvenix unb jiluix junge Äiil^, unb bie 33ilbuii3cn auf -trix, ttne victrix u. j f.

Vervex v^-^ammcl ift mit -ec jjcbilbet.

§. 318. vSpäufiij bcvbiubet [ic^ baS ©uffiy -co mit aitbcrn ©uffiyeii. 2Bir

fübrcii l;ier nur einige 93crlnubungeu an. @cl;r ßcbräiic()li(f; ifl bag 2)oppctfuffij;

-eo-lo (-cu-lo), um 5uuäd;[t auö (Souioiiauteu', E-, I-, U-ftämmcn bemi*

uutitc 'JJcmina ju bilbcn.

1) 5lbjectiba, n?ie dulciculus |ü^, unb befonbcrö bon Somparatibftämmen:

iiieliusciüus ctn?aö beffer , tardiusculus ettrnö langfam u. a.

2) (gubftantiba a) masculina: ainniculus glü§(^en, avunculus (tieincr

(^TcHijater) lUnttcrbruber , carbunculus ^^'öl;Irf;en, ©belftein, flosculus 3?Iiimd;en,

igiüciüus g-lämmdjen, versiculus SerSc^en u.a. b) feminina: nävicula ©d^iff-

d;en, specula fleine -Jpoffnung. c) neutra: corculum §erjd;en, crepusculum

2)ämmerung, münusculum ®efd;en!d;en , öpusculum SBerfc^eu u. o.

2t um. 1. Slud) -ciön bilbet einige S)eminutiba: homuncio, senecio.

21 nm. 2. ©uffi^' -cello, -cella; -cillo, -cilla b. i. -cululo etc. bilbet

beminutibc Stbjectiba unb @ub[tantiba: mollicellus ettoaöU^eic^, nävicella @d;iff*

d;en, penicillus unb penicillum ^infel.

21 um. 3. (Sine 8i(bung auf -xillus b. i. -c-s-illus ift pauxillus (pau-

sillus) !Iein.

§. 319. -ci-no unb -ci-n'io. @o väticinus tueiffagenb , unb in ben

©uBftantiöeu : lätröcinium @traßenrau6, tiröciniiim erfter ©otbatenbienft, vati-

cinium Seiffagung.

§. 320. -cro, -cri bilbet

1) Slbjectiba , ttjelc^e !participia(e iBebcntung l^aBen: aläcer (alacris) gef(^n)inb,

munter, bon 2B. ar, lüdicrus unb ludicer unter{)a(tenb, völucer fliegenb. (Snt*

fc^ieben fecunbär ift mediocris mittelmäßig.

2(nm. 2)erielben 2trt, mit 1 ftatt r, finb ridiculus lä(^erli(^; fecunbär:

anuiculus jährig.

2) Ungefd^L 6ul)ftantiba (in ben formen -cro, -clo, -culo), n^elc^e S)littelf,

SBerf^eug, Ort bejeid^nen: läväcrum S3ab, lücrum @en?inn, sepulcrum @rab,

bäculum 6toc!, neben baculus, periculum unb periclum ^erfuc^, ©efa^r,

püculum unb poclum 33ed;er, vehiculum ga^rjeug u.a. (33gt. -ber, -brum,

-bulum; -tor (-ter), -trum (im UmBrtfc^eu -tlum).

21 nm. Einige fe^en in biefen formen 3"f«"i^cnfel^uiigen mit 2ö. cer

machen, n?ie in benen auf - ber 3ufammeniel^ungen mit fer tragen, in benjenigen

auf -ter, -tor 3u[ainnteufe^ungeu mit ter burc^füf)ren.
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§. 321. ©iiffij: -äc-eo bittet 5(bjectil>a, tüclrf?e ein ^u etlraö ©e^crtgeö,

2)crartigeö 6ejeid;neu : arundmaceus xo\)x'dl)nlid}, cretaceus freibcuäl^ulid;, liliaceus

liüenavtig, rosaceus auö Sfiofeit u. a.; and) eriiiaceus in. 3gel.

2)anebeu ©iiffi?: -äc-io tu lielvenacius gelblid), iiub in manchen ©igen*

itameu; Patulacius neben Patulcius, Veracia u. a.

§. 322. @nffi?: -ic-eo bilbet einige ©toffabjectba : palmiceus au§ ^almen

befte^enb, päniceus au8 53rob befte^enb.

(guffi^ -ic-io bitbet 1) Slbjecttta beö ©toffe«, 2) fold^e, bic bo8 einem

©egenftanbe^tngefjörigebeseid^nen: lätericius au^ ^k^dn U\k^tn'0 , strämenticius

auö @trol; be[tef;enb, aedilicius Dom Stebilen au3gel;enb, tribünicius ijom Sri*

bunen aui^ge^enb
,
patricius öon ben patres auöge{;eub n. f. f. ; aud; ericius 3gel.

§. 323, ©uffij: -ic-io in növicius neu, fonft befonber§ an ^^articipien

auf -to: adventicius toon au^en fommenb, colläticius jufammengetragen,

facticius nachgemacht n. a.

§. 324. @uffi5 -üc-eo, -üc-io in pannuceus, panimcius jerlum^Jt.

21 nm. Slnbere feltnere SSerbinbungen be^ä ©nffijceS -co, tt)ie in Ofincius

neben Ofinins n. f. f. übergeben wir.

6om|joittiott t>er ^lotnina.

§. 325. (58 ift jn unter[d;eiben siüijc^en bloßer Bufammenrücfnng mehrerer

Söörter unb n^a^rer Som^ofttion.

§. 326. 2)uvc^ \val)Xi (5om|)o[ition tuerben 3Bi5rter, b. ^. [elbftänbige unb

bereits geformte ®:prad;ekmente, in ber 5lrt unter \iä) ijerbunben, ba§ ein neue8

Söort mit eigenem 33egriffe barau8 bsi^borgef;t. 2)a8 jn)eite SBort ift in ber

bieget @runbn?ort, ba8 erfte SSeftimmunggmort.

§. 327. 2)ie 3itl'<^ttimenfe^ungen verfallen in eig entließe unb un*

eigentliche. 2)ie uneigentlid;en finb jold;e, in n^etc^en entn)cber eine ©onftrnc*

tion torauggegangen nnb nun im @an:\en untergegangen ift, 5. 33. enormis =
qui ex norma est, ober in n)eld;en ber erfte 2^^eil noc^ flectiert erfdjeint: legis-

lator; unb uneigentUd;e 3nfcimmenie^uugen biirfen auc^ ^uSbrüde n)ie respublica,

jusjurandum l^ei^eu.

§. 328. 3n ben eigentUd;cn ßuf^titmenfel^ungen ift oft bie ^^orm be8 jn^ei*

ten Sorteö nur gum 3^^^^^ ^^^ Som^ofition gebilbet, b. 1^. !ommt fetbftänbig

nid^t ijor, lüie dicus, völus u. a. ; unb nid;t feiten ift baffelbe burc^ ^luönjerfnng

ton Sßo!aten i?ertürjt, n?ie in privignus @tieffo^n n. a. 5lber auc^ ben erflen

2;^eit ber 3ufammenfel^ung treffen met;rfac^e 33eränbcrungen. (Subigt berfclbe auf

bie 3?ofale a, 0, fo fd^lvad^t fid; bicfer bor Sonfonantcn meiftcnö in -i: signifer

§elbseid}enträger, causidicus Stniralt; ober baö fo entftanbenc i faßt ou8: Opitcr

= Avipiter, Naepor = Naevipuer; ed;te8 u !aun ju i iüerben ober ganj auS"

fallen, \vk in manip(ii)lus 3J?ani^e(, iiianifestus f;anbgreiflid; , manceps Unter«

ne^mer; urf:|3rüng(id;eö i öerfd^iuanb in naufrägus fd;iffbrü(^ig, sinciput §inter»

fo^f ,
fetbft ein fd;on buid) ftarte ä^crtürjung in ben 2tu<?laut beö erftcn S3ortc6 gefom-

meneö i in ofticiiia für opilicina, operificina. Säl;rcnb ein i fclbft Dcri>ofaIen

juttjeitcn gefd;rieben n?irb in semiermis t;albbenjaffnct
,
quadriennis üieriä^vig u. a.,
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i[l tcr au^lautentc 'in^fal bc\< cvftcn "ül^ortc^^ in ciivaediuin it. a. andj in bcv «^rf^rift

i;cunrf;cii. SoHionaiitijd) idUicCjciibc cvftc 'ilUn-tcv boluiltcii i>ov Ci'LMijoiiaiitcn cnt>

irctov il;vc (5^niiibfi.nin, ivclci;c imnicvbiu lautlirf; niobificicvt jciii fami, unc in

pelluvium f.
pedluvium , ebev [ic lycvfcii beii jd;licf^eubcu (£üiifonantcn ab : luimi-

ficiis frcigebicj, hoiuicida 9)Un'bci\ lapicida (Stciiibaucv, ober ciiblid; ncl^meu fie

teil ^cmpofiticiii'vofal T cbcv fcltcncv ü an: honoriticus cl;vcia>ett, carmifex

.'pcnfcv II. |. f.

§. 329. 2)cv cvftc XMl tc^ (5LMii^>ofttiun3 Unn fein 1) eine ^.|3artitel ober

ein '^IbiHTbiiim ; 2) ein 9iomcu; ;>) am fcitcnftcii ein ä>eibiun, \vk iii discipuliis

!L\'vuliiabe, v5d;iUcr, poscinummhis (S>clb fcvbcviib. 2)cv jlücite £l;eil i[t ein

Spornen.

§. ooO. BiM^i^WK^^v'üdtiiiij] finbct ftatt sunfd^cu ^väpofition unb 9Jo^

mcii ober 5U>iid)cu i^omeii uiib 9?onicu: 1) obviam .qegeii beii 2ßeg, cntj^cgcu,

admodum biö auf« 3)ia|3, fct;r, pro consiüe ober proconsul; 2. a) iisusfructus

(^clHMud; uiib ®enu§, 9^ie{3tn-aud;
,
pactum conventum SSertrag unb Uebercin-'

tuiift, tnetleid)t aud} in sacrosanctus , trenn ö, biird; §eitige8 getüei(;t; b) appo^

[iticnetl in Jupiter = JÖvipiter, Jovispiter, Marspiter = Mars pater.

§. 331. ^n 2. a) jd^Iicjjcn [id; am näd^ften an bie co^ulatitocn ,3^i*

fomnicnfc^ungcn. Siefelbcn finb im l'oteinifd;en nic^t fjäufig unb jum 2^f)eil crft

bon Äcmifevu cjebUbet, unc gcrulifigulus (eigeutUd) S^räger unb 53ilbner)

2}iit{;eltcr. ipief)cr gel;ijren undecim
f.

unus et decem , duodecim u. f. f. , unb

ein SBort tüic suovetaurilia, £)^\a bou @d;tt)ein, ®d^af, @tiev fe^t bcravtige

3njammen[el5ung öoraus.

§. 832. ®ie uueigentn^en 3iif attimenjel^ungen fmb

1) 3iiffli"nTcnie^ungen nur it;vev S3ebeutung na^, in bcr gorm bIo§e 3"*

fammenfc^retbungen : senatusconsultum , duumvir ein Wann toon 5h)ei Wdn^
nern u. f. f., jurisconsultus 9?ed;tägelef)rter, paterfamilias ^auööater, domuitio

b. i. domumitio ^eimfel^r, magnöpere fel^r,

2) Scnftructionen, tx>etc^e in eine f:|3ra(^ti^e ^orm i)er[d;moIjen finb: delirus

au8 ber ^urd;e gerat^en, irr, demens tral^nfinnig , exanimus tobt, exilis büun,

egregius auggejeic^net, pröfanus nugelDci^t, prosper ber Hoffnung gemä^,

gtü(fli(^, Interamna bie jttjijc^en ben (Strömen, Interocrea bie jtüifc^en ben

§ügeln.

§. 383. Unter ben eigentUcfjen (S^om^ofita, tüelc^e fot^e ber 53ebeu^

tung unb ber gorm na^ finb, unterjc^eiben tüix bie betcrminatiöeu unb

^01 fei fiten ober attributiven.

§. 334. I. 2)eterminotii)e Som^ofita.
2)er jtüeite S^eit, ein Sf^omen, ift beftimmt a) burc^ ein i?orauggel^enbeö

2lbjectit>um : latifundium gro^eö ^anbgut, meridies
f.

medii-dies 9?Zittag, Pri-

vilegium ©gengefc^; burc^ ein Ibberbium: altisoims ^oc^töuenb, altitonans

{)D(f)bonncrnb, benevolus unb benivolus tuctiltrotlenb, paeninsula §atbinjef,

simiustus l^albberbrannt, semideus Halbgott, sollicitus ganj erregt; burc^ ein

SSerbalt^ema : discipulus, horrisönus fc^auerlic^ tönenb, perterricrepus fc^recf(i(^

roufc^enb; burd) ein 3<^^^'^i^t: bimäritus jn^eimat i?ermä^tt, tergeminus brei«
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fac^, sesquillbra aiibevt^alb ^fimb; \)uxä) eine ^artifel: acclivns iiub acclivis

anfteigenb, dissonus uiißtöiieiib, permagnus fe^v gro{3, praediinis je(}r ijaxt,

indignns uiüinirbig, negotium Unmuße, ©ejc^äft, necöplnatus uuijeviuutct.

b) 2)cv erfte %{)üi tntij'dU eine Gafnöbeftimmnng ; ein ^ccufatttoi)ei1;ä(tni(j

:

armiger SBäffentrag er , homicida 2)lörber, merobiLus reinen Sein trinfenb,

sacrilegus tcmpelräuBeriid) ; ein @enitit>Derl;ä(tni^: cordolium f. cordidolium

§erjeleib, lectisternium @ettcv^''oI[tev, muscipula 93?änlefa{(e , solstitium ©onncn*

ftanb, @onnentt?enbe, spicilegium 2icl;renle|e, triclinium ?ager für brei; ein

^ocatitoöer^ältnifj : älien gena Slu^Iänber, aulicocia= in ollis cocta, Troiugena

in Xxo\a geboren, funambulus ©eiltänjer; ein Snftrnmentalber^ältnijj : maiii-

festus l^anbgreiflid^ , manceps Untevnet^nier tübicen XvLbahVdizx, tibicen b. t.

tibiiceu glötenfpieler; ein 2)ati0üert)ältni^: mantele ^anbtuc^ u. f. f.

§. 335. 2)ie innigften B^fattittienfe^ungen finb IL bie :poff ef ftben (mit

„^aBenb" anftö^Bar) ober attribntii^en. @ie finb n^efentließ abjectitifc^. 2)aä

k^te Scrt ift immer ein ©nbftantiünm. 2)aö ^eftimmnngömort !ann fein

a) ein ©nbftantitum , unb ha^ ß^anje ift bann mit „ai^, tuie Ijabenb"

aufjnlöfcn: älipes glügel aU %vi^t ^abenb, güße {;abenb tt?ie ^^lüget,

Opiter, b. i. avipater, ben ©roßöater alä ^ater Iiabenb; b) ein 5lbjectiüum:

AhenÖbarbus 5Rot()bart, ahenipes erjfüßig, magnänimus gro^I^erjig, sollers

i)oüeö ©treben l^abenb; c) 3flltx)(jrter : biennium sc. spatium ein 3^itraum ton

jtt>ei 3at)ren, trivium ein Out mit brei 2öegen, quadrangulus mit öier ©den;

d) ^'artifeln: imberbis unbävtig, semianimus ^aih (nnr no(^) l'eben ^abenb,

vaecors ben SSerftanb brausen l^obenb u. f. f.



5)vurffcl)lcv.

6eitc t) ^cilc 5 v>. u. fdjc nov plaudere
,

7 - 5 u. 0. licö sälio.

a 7 3)Zittc Uc§ assiduos.

* 11 3file 8 ö. 0. jdjc öov quäluni
;

= 11 = 10 ö. u. jctjc Dor beliebt
,

'14 =13 t). 0. lieä bigac.

= 15 = 7 b. u. feljc naä) Zon im fialeinifrfjen — Ijinein.

= 16 = 1 ü. 0. tiloc ®.

* 25 =18 D. u. tilge bie klammer öor lüie Arpinäs.

'28 = 4 b. 0. Iie§ ber ß.

= 28 in ber dMk Iie§ reg-l.

= 30 3cile 2 t). 0. fctje üor ©ottcrtranf
,

= 34 lie§ Aeneäs, Aencän.

= 37 3eile 14 ö. o. He§ ire.

= 44 Wük Iie§ peregre.

= 44 tilge nad) peregre . unb fe^c ; bor damnas.

= 60 jetjc nodj qui, quae, quod etc. V

= 63 Wliik füge norf) tot ein: tötidem eben \o biete.

= 79 :ßt\kn b. 0. Iie§: bor i unb urf|}rüngtirf)em e, unb fe^e cape ^inju.

= 81 = 7 b. u. jeljc bor narf)n}ci§bar t;inein met)r.

= 82 = 1 b. 0. ftreictjc bie 2Borte: ober burdt) (Srfo^.

* 83 =10 b. 0. jetje nod) £>ict)tern lt)inein: i[t.

= 85 = 6 b. u. tie§ 3^eben[Drm.

= 85 =14 b. u. fetje nact) 6ompoftti§ ,

= 90 tieS ungo (unguo).

= 96 naä) misereor fe^e ©onft tjinein.

= 99 fe^e nad) fogen ,

= 107 ^eile 13 b. u. fe^e nad) nietjr
,

= 115 ^ 1 b. 0. Iie§ t^ormpartifeln.

= 120 = 9 b. 0. fe^e naä) finb )

= 120 = 16 b. u. lie§ (S^e.'

= 121 = 9 b. u. fe^c bor ©ecunbär 2)

= 127 = 19 b. u. ftreic^e bie äBorte alnus — ^rle, unb fe^e Seile 13

-no: alnus — (Erle; -nu mit -no wedjfelnb ic.



2)etttfc^e!§ ©acöveöiftei*.

( % n m. S3ort fcen ^aragra^l^encitaten ift nur bann afegeroid^en , »cntt bic 'bequeme 2lnffinbung

e8 forbevte.)

SrbgcUitete «erba, «ßUbung 195
ff.

Slblatti) ®ing. (Snbunc; 37. — 2)er

3. 2)ed. -I ftatt -e 60. — grül;eve

gorm 63 , Stnm.— 2)er Slbiectiüa 89 b,

c, 2, 3, 4. — S3ei S3ilbung ber Stbüer-

bia 174— 178.— ^i-äv>ofttiouen mit
bem^lbl 187,b, 2u.3. — 3IbI. ^^u^
ralU ©nbung 37.— 2)er a-2)edin.
auf ä-Lus 38, 5tnm. 4. — 2)er ü-
[tämme 66, 2. — !2)eS ^erfonal^pron.

ber 1. ^evfon 112, 7. — ^et 53ilbung

ber 5lbtoerbia 179.

3tblettung 194.

5lbunbantia ®iibft. 81 — 83. — 5lb-

jcctiüa 92.

5lccent 27. — ©teamtg 28. — 53ei

(Eigennamen auf - ius 29. — 53ei ^U'
fammenfe^ungen bon S5erb. iutr. mit
-fäcio u. -fio, unb beim eintritt üon
eucliticiS 30. — SSerUift beff. bei ^er-

fectftämmen 138.

ccufatiö @iug. (Snbung 37. — 2)er

3. 2)ecl. auf -i-m unb -e-m 59. —
3)e« ^:perfonaI^3ron. b. 1. ^erf. 112, 4.—
2)eff. ber 3. ^^erf. 112, c, Slnm. 2 u.

6. — m^ ^orm ber Slbfcerbia 169 —
171.— 5(cc. ^lur. enbnug 37.—
9Hit i bei 9^eutr. ber 3. 3)ccl. 61. —
Stuf -IS neben -es 63. — f^rü^ere

gorm ib. 5Inm. — 2)er ^bjectitoa

89 b, cl, e. — 2)e§ ^er]onat:prün. ber

1. ^Mon 112, 5. — m^ ^orm ber

5(bi}evbia 172 f.
— ^räpüfitionen mit

bem %zc. 187, b, 1. — ^^rä^>. mit'^cc.

u. 2lb(. ib. 3.

2(ctiöum 121. — (Snbungeu @. 65,
5tnm. 1.

2(biectiba 31, 93orbem. 2, 2). — 31bj.

auf -is 5tbl. @ing. 60, d. — ^bjectiö'

ftänime auf -nti, -r-ti, -ä-ti,
ib. e. — ^J^om. u. 5lcc. %i. ber Wi
ber 3. 2)ccl. 61 , b. — 2)eclinatiou u.

I
©efd^I. 84. — (gint(;ei(ung 85. —
2)reier ßnbungen 42. 86. — B^^i^ii^

(Snbungen 87. — (Einer (Snbung 88. —
ßinjelne (Safu« 89. — Unregelmäßig^

feiten 90 — 92. — (Steigerung 93 ff.
—

2JiuIti|3licatiöa ob. ^roiportioualia 110.
— Slbjectii^ifc^e ^^oi-'inen ber Slböerbia

170ff. 175,1,3. 176f. 180.185f.—
SSortbilbuug 210 ff.

— (Som^ofition

325 ff.

2Ibi)erbta 31, ^Borbem. 2, 6). — Stei-

gerung 98. — S3ilbung 168 ff.

Slffect, SSerba im^crf. beö, 158, 2.

5lli)l)abet f. ?autjeic^eu.

StmtSbeseic^nung, ©uffij bafür 252.

265.

^nge^i5ren, euffije bafiir 242. 249.

279 321 f

^nomala SS'erba 161 ff.

Slffimilation bon ^oMen 11.— SSon

(Sonfüuauteu 14. — 2)er ^rä^ofitionen

in 92üminal = u. SBerbalöerbinbungen 19.

SIttributioe (Som^ofita 333. 335.

2tugf^ra(^e ber Saute 4.

«aumnamen (Sejc^t. 35. 47.— SBec^fel

ber 2)cclination 82. — äßortbilbung

212, 1.

^ebeutungötüurjet 192.

SSergnamen ©efc^l 35.

ißeftimmeube ^^rouomina f.
2)ctermt=

natiö^ronomen.

S3eftimmungött>ort 326.

^ c ^ i e ^ u u g im %U(\. , «Suffixe bafür bei

Slbjectiöen 263. 275.

(Sarbinalia 108.

(Safug 32. — erftarrte 31, %\m\. —
(Snbungeu ber (5. bei ber 2)ecliuation

37.
—

' (£. beö ^.|3offeffii}prüUümeu3 i>cr-

boppelt 113, 3.
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eaujatit^a 3>tTba lOG
f.

(S m m u 11 i a .>4.

Ol nu> av a t i i> tcv 'ÜH i)3 [.; MG
f.
—

lliivcj]clnKii3iiifoitcii ItO
ff.
— 'i^ilMiiui

mit iiia^ns 102. — 'i^d)kn beffclbcu

104, 100. — 3)ev •i>lM>cvbia 1)8.

Scm^ofita 5i>cvl>vi, ^ilvtcii ii. iJ3ilbiuivj

203 ff.
— 9Zemina 325 ff.

S n j u 3 a t i 11 1 20 ff .
— ^HivaMiimata

B. ioS ff.
— 'Jcoiniiialc (Vornicii allcf 4

(Soni. B. 7G. — 'i^.nivabi.qiiia ciiicö

'ih\ijcnv>ftaniiiic^ b. (£oiii. IIJ. ®.77.—
Giiitbciliin.q bcr CS. luirf; ben .Stcuii*

lauten 12G. — (Sviiiibformcii für bic

ilMlbinii} bcr Sonj. 147.

Scniuiictioii 31. ÜHnbcni. 2, 8). —
i^ovnibcftiimiiiing 185. — ^ev5eid;nifi

188 f.

Goiijuuctibiiö 122.— ^;^räfcutig 131.

— 3m)>ctfecti 133.

ScnfiMtautcn 3. — Huof^vacfje 4.

—

S^eväubcvuußeu eiujeluev 13. 328. —
SBegfair 15. 137. 142. 5(um. 1. —
(Sntftc(;unß bc|.>^c(ter gtcid;er 14 —
3iiHimineutvcffeu nicbrercv IG. — ^ev-

jeid^uiO ber mößlid^en (Seiifüuanten==

gni^pcul7. — (Sculouaiitift^e ©tämme
ber eubft. 3)ccl.43 ff.

— 2)crgt. auf

-m uub -n 44. — ©cfd^I.bcrf. 45 —
Stämme auf -r u. -1 46. — @efd)I.

berf. 47. — (Stämme auf - d u. - 1 48.

@efd;I. berf. 49. — «Stämme auf -s

50. — @efd}l 50 u. 51 — Stämme
auf -c, -g 52.— @e!(^(. berf. 53.—
©tämme auf -p, -b, -v 54. — (Souf.

(Stämme ber Stbjectiöa 88.

(So)3u(attbe 3"l(ti^iiiis"f^^it"3^i^ ^^^'

9Zomina 351.

(Sorrelatii^^ronomeu 119.

SDattu (Sing. (Snbung 37. — 2)iefell6e

frül;er in ber 3. 2)ecl. 63 3Inm. —
2)ereftämme68, 1 u 3. — 3)eg ^er-

fonalprou. ber 1. ^erf. 112, 3. - S)eg

^.Perfonal^prouomen ber 3. ^erf. 112, c,

5tnm. 4. — 51bberbialiid)e S)atit)formen

181.— 2).^lurali§ (Siibuug 37.—
2)er a-DecI. auf ä-biis38, 2tnm.4.—
2)er 4. 2)ecl. 66, 2. — S)eg ^erjonat-

^ron. ber 1. ^erj. 112, 7. — 2)eg ^cr-

fonalprou. ber 3. ^erf. 112, c, 2lnm.

5 uub 6. — 2(rc^aiid)e gorm beim

2)emouftratib:|3ron. 114, 3tum. 2.

3)ecUnatiou 32. — (Sint^eiUing 36.

—

2)er aftämme 38. — 2)er ö ftämmc
40. — 2)er i, a unb Soufonanteu*

ftämme 43 ff.
— 2)er üftämme 65 f.

—

2)er unb einiger es flamme 67. —
@ricd)ifd;c 2). 69 ff.

— m'cbvcrcn 3).

augcI;orcnbc 8ubft. 82. — Dcd. bcr

'ilbjcctioa 42. — 3)cv 3a(;llri)vtcr 108,

2). — 3)cr '.j-H-üu LMiiiua 112 ff.

2) e f e c t i ü a Subft. 76. — casibus 77.—
numoro 78. — Slbicctiv^a 91. — ä>erba

154. 159 f.

2)eminutiba !i5ciba, 33ilbnug202.

—

Subft. u. 5lbiectii>a 305. 318.

2)cinouftratii.^^rüUümen 111, III.

114.

3) e u ui i u a t i i) a i^crba im engem Sinuc
196. 198. — i^au^Jtarten 199 ff.

5)eutaU 3. — ©nbft. Stämme auf

48 ff.
— Suffij,-e mit 235 ff.

2)e:t^onentia ^u'r6a 156. — ^iad; bcii

(Sonjug. georbuet 157. — 35cr!ilrjuug

ber 2.'^4)erf. Sing. 134, 5(nm. 4.

2)cfiberatiba $erba, 53ilbung 201.

2)etermiuatito:|)ronomeu 111, IV.

unb 115. — 2)eterminatibe Som^o^
[ita 338

f.

©eutemursel 192.

2)i^I;t^onge 3. — ^u8[^rac^e 4. —
®ntftc{;uug 8.

2)i§tributii)a 109.

ßigeufdjaft, ©uffij bafür 285, 2.

(SigeutUc^c 3u^<^^tt^(^"f^t5ii"9^" ^^^

Nomina 327
f.

333 ff.

einmal 33.

(S^icöua 34 5lum.

^äl;tg!ctt, ©uffi? bafür bei ^Ibj. 256.

303.

gemtniua 34 f.

^lejion bcr 9^omina 32 f.
— S)e3

SSerbumg S. 65. — 2)e0 ^räf. (£onj.

131. — S)eö Sm^erf. ^rät. 3nb. uub

(Sonj. 132 f.
— S)eg futurum 134.—

S)eg ^erfectg 136.

glu^uameu @efd;t 35 - ^cc.@ing.

in ber 3. S)ect 59, b.

^requeutatitoa SSerba, SSilbuug 200.

güUe, (Suffii' bafür bei ^bj. 245. 267.

futurum 128. 134.

enctibuö Sing. (Snbung 37. — Ute
gorm ber a = 2)ec(. 38, 2. — Stite

§orm ber o - 2)ect 40, 6. — 5(. ^. ber

uftämme 66, 1. — ®en. Sing, bcr |
e ftämme 68, 1 u. 3. — ^ttc gorm |
68, 4. — 2)er Slbjcctitoftämme auf

-iö 89, a. — 3)eg ^erfonat^ron. b.
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1. u. 2. %stxl 112, 2. — S)c8 ^v. ber
j

3. ^erf. 112, c. 5Inm. 3. — 'ä\k\

gortn bev 3. 2)ed. G. — ©eiict.

^luraüö ©nbung 37. — 2)ev a-

2)€cl 38, 3. — 3)er o-Sed. auf

-um 40, 5. — 2)er 3. S)ed. auf-imii

62, auf -mm 63 Slum. — 2)er 5lb*

• jcctitoa auf - um 89 , a , ib. 3"!«^ 2,

ib. f. — S)evfelbeu auf -ium89, b.—
35e8 ^erfonal^ron. ber 1. ^erf. 112,

6. _ 2)er 2)iötvt6utii?a auf -um
109, 3.

^entttuamen, 533ilbuug 218, 1, a.

©evuubium 125. — 53ilbuug 128.—
e. 67, @d;luß ber 5lnm. 11.

©erunbiöum 125. — @. 66, ^um.
11 uub §. 146.

@ ef d?I e d; t ber 9icuiina 34. — S3efttnt-

muug beff. \md} ber S3ebeutun(^ 35. —
3)eraftämmc 39.— 2)er o[tämme41.
— @e]d)led)töregctu für btc 3. 3)ccl

@. 27.— ®eid)led)t ber u [täntme 65.—
3)er e ftämme 67- — 9)Zef?rfad)eö uub

tred)felnbe8 ®. 81. 83. — ®. ber

2lbj. 84.

ÖJried^ifc^e SSörter ber o-2)ed. 41.

— 2)ed. berfd6eu üBerftau^t 69 ff.
—

®efd)I. @ried>. SBörtcr ber 3. 2)ed.

@. 27, 2Ium. 3. — 2rccuf. @iug. auf

-cv, nhi tu ber 3. S)ed. 59, b. —
@ric^. ®Vra^e, SSerb. ber mittel'

ital. ®^ra(^eu %\i berf., (Sinteituug 4.

©runblDort 326.

©utturate 3. — 5Iuv%rad;e 4. —
@ut[t. ®tämuie auf ®. 52 ; ©efc^I. 53.

— ©ufftjc mit 311
ff.

.^*

^albiufelnamen, ®efd)I. 35. —
|)aubluu(], (Suffij:e bafiir 252. 255.

264. 307.

^ a u b lr> e r f , ©uffiye bafür 286. 287, 2.

296, 2. — @uff. für §aublr>er!er,

Äüuftler uub il^re SBerfftättcn ib.

^cimatbeseid^nung ©uffij bafür

242.

^erfuuft, ®uffi? bafür 266.

3m^cratii)uö 122.— ®. 65,^nm.l.
2)er Sßcrba dico, facio, duco, fero,

scio, habeo 130.

3m:>)erfcctum ^j^rät. 3ubic. 132. —
(Soujuuct. 133. — 5lr(^oifc^e gormeu
134, 5tum. 2.

Sm^crfonaiia i>erfea 158.

3nd»oatiba 33erba, Silbuug beg ^erf.

153, 5lum. 2.

3ubectinabtlta@uBft. 75. — 5(bj.90.

3nbicatii)U8 122. — Smperf. ^45rät.

132. — %x6)ai\d)t gorm beff. 134,

2tum. 2.

Sufinitibug 125. — gorm. ®. (iG,

2tnm. 7. — S3ilbuug be§ 3uf. 3m^
128. — 2)eg 3nf- %nt. ^.^aff. 144.

3ufeluameu, ^z\d)\. 35.

3nteufti)a ^erba, ^ilbuug 200.

Suterjectiou 31, ä^orbem. 2, 9).

—

35ei-5eid;uij3 190.

3uterrogatiö ^jrouomeu 111, V.

116.

Sntraufitii^a SSerba @. 66. Wum. 4.

154.

li?ab ia le 3. — ©ubft. Stämme auf ^. 54.
— @uffi);e mit l'. 220

ff.

Sauberuameu ©efc^I. 35.

\?ateiuifd; (Srflärung beö^lameuö unb
ikrb- 5U beu mittelitalifc^eu ®^rac^eii.

(Siul 1, 2 uub 5. — SSer^. ju beu

iubogerm. @:|)r. im Mq. ib. 2. —
.

®^edeü sunt ©rie^ifc^eu ib. 4. -

gormate (Eutn^ideluttg beg ^at ib. 6.

— Ouetteu ber ^. (ärammati! ib. 7.

gaute uitb i^xt 2tu8f:|>rad;e 3 f.

$?autgefet^e 5— 31.

2autgru^:pen 17. — E)Jit beginnen^

bem C. ib. A. — SOZit begiuuenbem

G. ib. B. — Tlit beg. T. ib. C. —
SRit beg. D. ib. D. — mit beg. N.
ib. E. - mt beg. S. ib. F. — 3)at

beg. R. ober L. ib. G. — mit beg.

P. ib. H. — mit beg. M. ib. I. —
mit beg. V. ib. K.

$?autlebre 1, 1 u. 2 ff.

^aut^cid;en 2.

Siquibä 3. — ^autgru^^eu mit beg.

ü?. @. 11, G. — (Subft. ©tämme m'it

^. uub if;r ®efd)I. 46 f.
— ©uffiye

mit Siq. 290
ff.

2ocattt)ug 32. — (Sitbuug 37. —
3u ber 3. 3)ed. 60 Slum. — 3u ber

3)ed. ber uftätuiue 66, 3. — 3"^'

SSÜbuug i)ou ©u^^erlatibeu 100."—
S3etm ©emouftvatii^^rou. 114, 5iitm. 1.

— formen beö ?ocat. beim ?lbüerb.

182. 185.

SD^aöcutiua 34 f.

gjiebiä 3. — 3u Semico übergcb. 16.

gjiebitatitoa SBerba, S3ilbuug 199.

mt^xial 33.

ä«ittel, ©uffiye bafür 221, b, c. 226.

253, 2. 254. 304. 320, 2.
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üJ^obilcvS (»cfc^tcrf)t 34.

lU'obi bcv< ÜH'vlniiHvJ 122. ^5. ('>(;, '?l 11111.5.

5Jioiiatiiamcii ^3lbl. S^iiij]. bcr auf
-er, -is GO, d. — @c|cl;icd(|t 35. --

2Bortbilbung 221, 1.

Tl.

^JUlalc 3. — (Siibft. (Stämme auf

'Ji. 44
f.
— 5^Miinial)uffij-c mit 9^

275
ff.

Sf^ a t u V c r f
d;) c i 11 u lu] c u , "innba im^^cvf.

bcr 158, 1.

gUtuiiäiii^c 2:>
f.

^icitiuiii] 511 ciiKT 2:i;ätigfcit, <2uffij:

bafüv 317, 1.

9?cutra 34 f.
— 33cvBa9i. [icl)e Svaii-

[itilM.

5JeutroV>affiba 9>crt>a 155.

y^omcii 31, 4. — ^Uxion 32 ff.
—

Sortbilbung 210 ff.
— dompofition

325 ff.

9ZoiitinoIe govmcu bcö l^erbumö 125
u. ®. 76.

9^ m i 11 a t i 1^ u 6 @ing. (Snbuitg 37. —
2)er aftämme 38. — 9?eutra ber 0-

ftämme 40, 5lnm. 2. — ^etjtcre mit

^ilfSDofat ib. 2tnm. 8. — 3)er e-

ftämme 67. — 2)eö ^'erfonalpron. b.

1. II. 2. ^^rf. 112, 1. — S)e§ ^er*

fciialpron. ber 3. ^>erf. 112, c, Slam
1 u. 2. — 2)e8 S)emonftratit)pron.

114, 5tnm. 2. — giotn. ^:}31uraIiS

(Snbung 37. — 2)er a ftämme 38. —
2l(te ^oxm ber ö ftämme 40, 2lnm. 6.

u. 7. — ^^uf -ia in ber 3. S)ed.61. —
2)er 5Ibi. 89, b 11. e. — S)e3 ^^^ier-

fonaIVH-on. ber 1. ^crf. 112, 5. —
3)eS ^r. ber 3. ^erf . 112, c, S(nm. 5.—
2)e8 2)emonftratito:|)rDn. 114, Slnm. 2.

— 3(Ite i^orm beg 2)eterminatit):j)ron.

115, 5Inm. 1.

S^umeraUa 31, 35orBem. 2, 4). ~
Sarbinalia u. Orbinalia 108. — S)t«=

tributitoa, Ouotientiöa, 109. —
5Rumeru« 33.

O^tattb, ©pureit beffeI6en 131. 133
SInm. 134.

Orbinaüa 108.

Ort SSejei^nung beff. für eine 2Kenge

t>on iBäumen u. ©efträuc^en, @uffiy

241, 2. — SIbj., bie ba§ ^efinben on

einem Orte fee^ 242. 258. 263. 266,

1. — @ubfl. OrtSbe^eid^nung 253, 2.

320, 2. — Ort ber ^anblnng , @uffiy
255. — OrtäBejeic^nnng für @egen=

ftänbe gleicher 2lrt 296, 2.

%
f a r t i c i ^> i u m 1 25. - ^mpcrf. e. 66,

8 11. 128. — ^-ut. 5lct. (\(i, 10; 145.
i^ilbiiiig 153, 2him. 5. — ^aö fog.

%y <siit. 'I^iff. {%\ iicccssitatis ober
©cninbiinim) @. 66, 11; 146. —
^|>crfecti ®. 6G, 9 n. 148. 2)cffcu 33c^

bcutnng 153, ^nm. 6. — ^;>. ber2)e*
Voiicntia 156. — ^crf. %^a\\. in ab*
l>crlnalev ^crivenbung 175, 2.

'^paffiiMim^ 121. — ©nbnngen bei bcr

glcj.-iou ^. 65, 2lnm. 2. — (Sntiuict*

hing bcv iöcbcutung auQ ber 9?eftcj^-ii)*

form ib. Slnm. 3. — l^erfürste ^orm
ber 2. ^|)crf ®ing. 134, 9lnm. 4.

^^'erfectnm @tamm 135. — ©tarfe
©tämme 137—139. — ®d;a\id;e

140 f.
— gtc^ion be« %\ 136. —

SSom ^-13erfectftamm abgeleitete T^ormcn
142. — S3ilbnng bcr tenipp. perf.

pass. 142. — ^-Berjeid;nii3 ber i^erba

mit ftarfcm ^. 149
f.
— mt fd;iüad}em

^4J. 151 ff.
— gcl^leubeö unb bc))^cUe8

^. 153, 2Inm. 1. - % bei 3nd>oa=
ttbiö ib. 5lnm. 2.

^erfon, biet^ätige, @nffiye bafür 213.

250 f.
— ©uffi^- für Stbj., bie bag

einer t[)ätigen $. 3«^ommenbe bejeid;-

neu 253.

^^crf onal^ronomen 111, I. u. 112.— ©ein (Stamm ju ben i^tejions*

cnbungen beö 2lctiüg öern^anbt (g. 65,
5lnm. 1. — 53ei ref(ej.-tüen ^erbig ib.

2lnm. 3.

^turalia tantum 80. — 3)?it ®ig-
tributii^en ftatt bcr Sarbinalia 109, 4.

^oftttons länge 25. — 35erbunben

mit 9^aturlänge 25, 5Inm. 2.

^ofittöus 93. — ^e^len beff. 105.

$offeffib^ronomen 111,11. u. 113.
— ^offcffiüe (Som^ofita 333. 335.

^ r ä V f i t i n S5eränberung bcrfelben bei

3«fammen[e^ungen mit 93erbnm unb
SfJomen 19. — 31, 33orbem. 2, 7).

—

gormbeftimmung 185 n. ijorber. —
^et 3uf(^'^tt^2"^'ii^""9cn gu aböerb.

SSilbungen i^erttsanbt 186. — ^erjeid^^

nif3 187. — 3n ber 3ufatnmenfe^ung
mit SSerbiä 208 f.

^räfeng Stamm beff. 127—129. —
(Sonjunctito 131.

^romiScua f. (S:j3icBna

$ronomen 31, ^orbem. 2, 3). — (Sin=

tf)eilung 111. — Pronomina pers.

siibst. 111, I, nnb 112. — Pers.

adjectiva ob. possessiva 111 , II, u.

113. — demonstrativa 111, III, u.

114. — determinativa 111, IV, n.
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115. — Interrogativa 111, V, iitib

11.6. _ Relativa 111, VI, u. 117. —
Indefinita 111, VII, ii. 118. — Cor-

relativa 119. — ^ron. 6ei SBilbuug

tooii 5tbt). Devtt)enbet 170
ff.

"IJrofobic 21.

Ouantität ber @iI6en 22.

Ouotientiüa 109.

9tebii^ncatiün im ^erf. 135, 1.

137
f.
— S^crseic^uiO ber ^evba mit

149. — ^l bei «ilbung bei ^Jomiiia

210, 3.

9?eIatiijpronomen 111, VI,u. 117.

9iefultat einer §anblung, ©uffij

bafür 224, 2. 264.

Semideponen tia verba
f.

Neutro-

passiva.

(Silben mt^eilimg 20.— Stugfaü 15.

142 l>(nm. 1 u. 2. — Serba mit au«-

gefaüeuer Sflebii^IicationSfil^e 149 (@.
86). — Unbetonte ©itben 27.

®ingnlaria tantum 79.

©tobten amen ©efc^I, 35. — mi.
@ing. bercr auf e in ber 3. 3)ecl.60, b.

@tamm be^SSorteS 32. — S)e«95crb§

120. — 2:empuC^[tamm 123. — ®t.

bc8 ^4>räfen6 127—129. — ®e8 ^4>er*

fectS 135. 140 ff.

(Steigerung ber 5(bj. u. Stbb. 93
ff.

—

Unregelmäfjigfeiten 99 ff.
— ge^lcube

ober unboKftänbige 104 ff.

®toffnamen, SSilbung toon Stbj. au§

fDiesen 218, 1, b. 275, 2. 322.

©ubftantiüum 31, 3Sorbem.2, 1).—
Subftant. formen be« 2(böerb3 169.

174. 182. 186.

®uffiy Sint^eilung 194. — Serjeic^ni^

ber ^iominatfuffiie 212 ff.

Su^erlatiö 93, 95 ff.
— ©er 5tb^

terbia 98. — Unregelmäßigteiten 99 ff.

S3itbung mit maxime 102. — geilen

beff. 1Ö4. 107.

(Supinum 125. ®. 67, ^tnm. 12. —
S3ilbung 148. — Sinjelne bemerfenS=^

tt)erte formen 153 , 5inm. 3. — ^e^Ieu

beff. ib. ^<>(um. 4.

Xenueö 3. — Sn SDiebiä erii^eid^t 13.

13. — ÜJiebiä in X. übergef;enb 16.

Xem))ora beS !!i3erb^ 123.

S b ä t i g f e i t
, häufige , ©nffir bafür 304

9'kigung ju einer X., ©uffij; bafür

317, 1.

Sranfitii^a 33crba @. i^G, 4. S. 65,

STum. 3.

U.

Umbrifd^ - ©abellifd^e 2)iatefte, ibr

23er(). jnm Sateinifd)en (Sinicitung 5.

Uubeftimmteö ^.pronomen 111, VU,
unb 118.

Unbetonte ©üben 27.

U n ei gen tu d)e 3"f«ttimenfe^ungeu b.

iJ^cmina 327. 332.

Ungefc^Iec^tigfeit
f.

9^eutra.

35 erb um 31, 9?orbem. 2, 5). — dou-
jugation 120

ff.
— finitum 124. —

infinitum 125.— trausitivuiii ©. 66,

2lnm. 4. — intransitiviim ib. — nen-
trum ib. — SSerjeic^niß ber gebräu(^^

lid;[teu 35erba mit '^t\:\. u. ©upiuum
149 ff.

— S)er 2)e^ünentia 157. —
Impersonalia 158. — defectiva 159 f.

anomala 161 ff.
— Slbgeteitete , ^iU

bungl95 ff.— caiisativa,denominativa

196 ff.
— meditativa 199. — fre-

quentativa u. intensiva 200. — desi-

derativa 201.— deminutiva 202. —
comp Sita 203 ff.

Serbo:|3^etung ber Safuö beim ^of»

fcffiolpron. 113, 3.

SSer^ältni^roort f. Pronomen.
S er f d; le (^ t e r u n g , ®ufftj bafür 262.

SSocatiö ol)iu eigne (Snbuug 37. —
S)er ö-S)ect 37. 40, 5(nm. 4. —
®er 9Zeutra biefer 2) ed. ib. 2. —
3)er (Sigcnnamen auf -ms u. -jus,

ib. Slnm. 4. — 2«it C^ilf^öotat -e,

ib. 8.

33ofaIe 3. — Hu8f^rad;e 4. — @tei=

gerung 5. S)iejelbe im ^^erf. 139. —
@d)n)äd^uug, Äürjung, 2tu8fatt 6. 9.

©tammöofat auöfaßent» im ©u^inum
148. 3u ber 9lebuplicationSfiIbe 149

(@. 86). — J^augeS., entftaubcn au8

S)i^l^tt)ongeu 7. — 2Iu6 3"f^tti"^^"^

jie^ung jn^eier sufammentreffenber 24,2.

5118 @rjat3 für aufgefallene Sonfonan-
ten 24, 3. Ouantität 23. .^ürjung

berf. toor aubern 35. ober h 26. Sßo^

fition«tauge 35. 25. — B"faJ"nie"*

treffen mef)rerer 10. — Slfftmilation

11. — 35ofa(5ufa^ 12. — 3>ofaIifc^

auölautenbe 9Jominalftämme ber 3.

2)ec(. 55 ff.
— 3>ota(t>eräubernngeu

bei (iom^ofition ber ^Jomiua 328.
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Sil

ÄU>vt arten 31, ÜHnbcni. 2.

ill^ V t b i c i] u 11 i] j. g-lQ-ion.

ÜlUntbiltMiiiiV liU ff.

3i>uvjcl iSiiitcituiij} 3. 192
f.

3.

3atabl>evl>ia j. Ouotlcntii^a.

3aluü>rtcr f. ';)hinicvalia.

I

3 1 5 1' i c[; c it <2^. 4 , oben. — Itcbcv*

fid;t 108.

3citbci\cirf;iiuiig, ^iiffU' jiiv %ti.

\

bcv, 257— 259.

I H"öcl)öviflf cit, ©ujfijfc bafilr 242.

1

241). 270." 321. 322.

I 3w^i"nuc n lieferte "".Bcrba j. li'üin*

Hita.

I

3 " f ii ni 111 e 11 r ii d ii n g 325. 330.

iäii-HMjal 33.

I^nteitttfi1)e^ aicfliftcv.

äjläinme 3G. '2)cct. 38. ^•el;leii ber 9?o-

nüiiatiijciibuiiij -s38. Sinnt. 1. (Seni-

tii> anf -ais, -as, -a-i ib. 5lnm. 2.

@cnit. "'|>lur. anf -rüm n. -um ib.

5lnnt. 3. 2)atito n. ^61 ^iU. anf -äbus
ib. 3rnin. 4. @eid)Icd;t 39.

-a (Snbnng beö dlom. unb 2Icc. fl bev

9?entra 37.

-ä gricd). (Snbnnci, S)cd. 70.

-ä gricd^. 5lccnf. 74, 2.

ä :|3ronominaIe8, jur aJ^obuSbe^eid^nung

e. 66, 2lnm. 5,

ä ber SSnrjel bei ^iebu^ücation int ^erf.

jn -i, -ü, -(3 ft^erbenb 138. ju ä u.

e beim ftarfen ^erf. 139.

a ^Inral ber 9?eutra bei (loni^ar. 89, e.

a beim Smperfectftamm be8 93erb§ 12G.
- äbus ältere S)atib - nnb HbLitii^enbung

im '^lüxal ber aftämme 38, 3tnm.4.
-ac-eo, äc-io 9^Dminatfnffi?:321.

Achilles S)ecl. 74, 3 u. 7.

-aci g^ominalinffij: 317, 1.

-äco 9^ominaIfuffij 313.

actuosus o^ne ©n^^erl. 107.

adulescens c^ne ©n^^erl 107.

aes ^orm erff. 270 , 1. ®efd}I. ®. 27, 12.

-a-i alter ®enitii3 ber aftämme 38,

2(nm. 2.

ajo fonj. 160 j 1.

- al ©efc^t. ber @ubft. anf ®. 27, 11, 12.

2tbl. @ing. ber 9Zentra anf 60, b. 9f?om.

u. STcc. ^l. berf. 61. ©enitiü ^:|3I. berf . 62.

alacer o^ne ©n^crl. 107.

Alcibiades S)ecl. 70.

- äli gftominatfnffiy 306.

aliquis 118, 4.

- älis 9lominaIfnffij 295. 306.

alius 2)ecl. 118, 3.

- allo jDcminntibi'nffij 305, b.

almus nic^t comp. 104, d.

alter S)ecl. 118. 3.

alteruter 2)ecl. 118, 3.

- amConj.Praes. in(!oiijug.2,3,4: 131.

arabo S)cd. 108, 2.

anas ©cfc^I. @. 27, SInm. 1.

anagnostcs 2)ect. 70.

Androgeos 2)ecl. 73, 3.

-aneo S^ominatfuffij: 280.

-äno, -äna ÜJominalfufft?: 279.

aper 2)ecl. 40, 5lnm. 8.

-ar ©efc^I. ber ©ubft. auf @.27, 11. 12.

mi ©ing. ber 9f?entra anf 60, b.

Sf^om. n. 21cc.^.]3t. berf. 61. ®en. ^.|3l.

berf. 62.

arcarms o^ne ©u^jerl. 107.

Argivus 3)ecl. 40, 5lnm. 5.

-ärio, -äria D^ominalfuffij 296.

-äris ^Jominalfnffiy 295.

as^ assis ®. 27, 12.

-ärus ^iJominalfnffij: 294.

-äs gried;. 5lcc. ^l. 74, 5.

-as @efd)I. ber (gnbft. auf -as, atis

®. 27, 2. @cn. ^l ber (^entilia auf

as 62, 1.

-äs alte ©enitibenbung ber aftämme 38,

^nm. 2
-aster Slbj. u. ©uBft. auf 262.

-ätes, -ites, -ötes S)ecl. ber griec^.

©entitia auf 71.

- äti 5lbl @ing. ber 5lbiectii)ftömme onf

60, e

-atus @nbft. onf 265.

avere conjug. 160, 3.

b für du n. f. 13. @ubft. ©tämme auf 54.
- bam Snbung beS Impf, praet. ind. 132.

bellus o^ne ^omp. 106.

-bernus ^JJomina auf 222.

-bilis Slbjectiba auf, ol;ne @nperl. 107.

-bo (Snbung beS impf. fut. ber 1. unb
2. (Sonjng. 134 unb ib. Slnm. 3.

-bo, -ba, ^Jominalfuffij: 220.

i
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bonus Som^. 101.

los 3)ed. G4.

- bro , - bri (- bra) ^iomtnalfuffi?: 221 ff.

-bs ®cn. ^^il. ber eiufilb. Stämme auf

62 f.

-bulo, -bula, -bili ^Jiominatfuffiic 223.

-bundus 53i(bungen mit 239.

- bös eiibung be§ 2)at. ii. mi ^I. 37.

c 5liidfpvad)e 4. ^erbinbungen beff. mit
anbern bauten 17, A. @u6ftant.
®tämme auf 52. @efc^(. 53.

c u. ce ^n\a\^ jum 2)emouftrattü^vou.

114, 1) 5tum. 1. ib. 3) 5Xum.
cadiicus nid;t comp. 104, d.

calvus nicf;t com)). 104, d.

canus uid;t comp. 104, d.

Caput ©efc^t. @. 27, ^um. 1.

ce f. c. /

cedö 3mVevatii> ? IGO, 4.

-cello, -cilla bcmiuutil^eö ^lominaifuffij:

318, Slnm. 2.

cette 160, 4.

cicur nid;t comp. 104, d.

-cino, -ci-nio 9'ZomiuaIfuff{j:e 319.

-ciön 9?ominaliuffij: 318, 3lnm. 1.

citer comp. 100.

claudus uid)t comp. 104, d.

-CO 5^ouiiuaIfuffij; 312.

coepi Sonjuß. 159, a.

-co-lo bemiuutiüeS 9^omiual]uffij: 318,
1. 2.

cometes 2)ecl. 70.

cor ©efd^t. @. 27, 12.

cornus 2)ecl. 82.

Cos Secl 73, 3,

-cro, -cd, ^JJominatfufftj; 320.

-cundus iöilbuugen mit 239.

-cunque ^;pvouomiua^,u)at^ 119.

curvus nid;t comp. 104, d.

d in r u. 1 übergctjenb 13. SSevbiubung

beff. mit auberu !Bauteu @. 10, D.

@ut)ft. @tämme auf 48 ff. @uffi?:e

mit (-do, -di) 235
ff.

dea 2)ecl. 38 , %m\. 4.

decemvir 2)ecl. 40, ?tnm. 5.

deterior comp. 105.

deus 2)cc^. 40, ?(um. 9, 4 u. 5.

dexter 3)ect. 86, I, 3tnm. 1. Somp. 96.

-di (^en. ^.|3l. ber @tämme auf 62, d.

99.-dicus ^Ibjectiöa auf, Somp
digitus 2)ecl. 40, ^um. 5.

dispar nid)t comp. 104.

diuturnus o(;ne ®upert. 107.

diversus oI;ue (Somp. 106.

dives S)ed. 88. 89, 3. ib., e. (£omp. 95.

-do, -di
f.

d.

-do @efi^l. ber eubft. auf ®. 27, 1.

domus S)ed. 6(J, 3. 82.

duo 2)ed. 108, 2.

eftämme ®efc^I. u. 3)ed. 67. Seci^fd

üou ie- uub iaftämmeu 68, 1. 216*

iDeid;cube iöitbuugcu ib. 2. 2llte ®em=
tibenbuugeu ib. 4. öefd;I. ber @u6fi.

auf -c @. 27, 11. eftämme ber 5.

S)ed. 77.

-e griec^. ©nbuug 70. 74, 5.

-e (Snbuug beö ©upert. b. ?Ibüerbia 98.

-e ^emtlaut ber 2. i^auptcoujug. 126.

e mieitung ber @ubft. auf 214.

e (Subuug beö mt. @iug. 37. O^eutra

auf, m. ®ing 60, b. ^om. u. 2lcc.

^|JI. berf. 61. @en. %^i. berf. 62. m-
latiijeubuug ber (Somparatiüe 89, b.

3u e merbcub beim ftar!eu^erf. 139.

e in ben Sompof. ijou facere u. fieri 204.
edo Soujug 167.

egenus nid;t comp. 104.

ego 2)ed. 112, a. ^orm erfl. ib. 1.

ei aU 2)at. @ing. 112, c, 4. Hlö 9f?om.

^l ib. 5.

eis 112, c, 5.

eius 112, c, 3.

-ela, -eli gt^ominatfuffi^e 307 f.

-ello, -ella beminutiöeö ©uffiy 305, c.

-em 2(cc. ®iug ber 3. 2)ed. nu'd^felub

mit -im 59, 2. 3.

-em ©nbung bcö <Soiij. ^räf. in Sonj.

I, 131.

-en ®ut)ft. anf 283. — ©efc^I. berf.

®. 27, 11.

-eno, ena 9'?omiuaI[uffij: 281.

-ensis ^Ibjectiba auf 266, 1.

- ento 9^ominalfuffi^- 245.

eo (Sonjug. 165. (Sompofita mit ib.

^nm. 2. 3.

-er 5lbiedi\3a auf 86, II, 2. ©efc^t. ber

Oubft.auf (3.3)ed.) ©.27,10.11.12-
-erna ^^ominalfuffi?: 299.

-ero 21bj;ectitoa auf 86, I. 5tum. 1. -ero

g^omiualfuffij 297.

-er-rimus ©uperlatibenbuug 96.

- erta ^iominalfuffij; 299.

- ermit 3. '^. '^l ^^erf. 2lct. 136.

esftämme f.
eftämme.

-es alter ©euitii) ber e==Ded. 68, 4.

^ried). (Snbuug 70. 74, 5. @efd)l. b.

(Subft. auf ®. 27, 2 u. 3, es ib. 7.

-es ßnbuug be« ^Jiom. ^^31. ber 3}fa«c.

u. gem. 37. — @eu. ']^l ber ^^3art-

f^ttaba auf 62, b. — @ubft. auf -es

273.

esse jur 33ilbung b. 3nf. 125. (£oujug. 161.

- esso , -isso !i>crba meditativa auf 199.

10
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eum 112, c, G.

Kuripidos !J)ccl. 70.

-eus qricrf). (5iibiiiu^ ®ccl. 78, 4 iiiib

74, 'a. 7.

exilis ebne ^iivcrl. 107.

extonis iEcm\>. 100.

faber S^ccl. 40, 5liim. f).

facio 2!onticvänbcvinii3 bei iiiuMiiciitlid)cii

3uianimciiie^Minj]cii oO. ''|.vi|[it.HMlbiiiu3

bev li'oiiivefita iiiit 1G2, 'Mm. 3. !öil"'

biiiui t. i5om).>of. 204. ii^mV^cvatito 130.

lalsus o\)\\i. (Scinp. lOG-

t'ar @cid)t. ®. 27, 12.

lari ^ioniui]. IGO, 2.

tel ^c)d)t. e. 27, 12.

teiiiur 'jDccI. G4.

IVro Soiij. 163. Som^ofita ib. '^Inm. 3.

3n^>cratii> 130.

ferus nid)t comp. 104
-ficus "ülbi. auf, Som^v i)9.

ülia ®ed. 38, 2(nm. 4.

filiiis 35ocatii) 40, 5Inm. 4.

fio ^onl^eräiibcruiu] bei 3itf^"^"^^"==

fctjuiigcn 30. (5onjih3atioii 162. ^it*

buiui bcv eoinpüfita 204.

-flu f-ui. -vi) bei S3ilbiing be3 ^erf.

135, 4 uub 141

fraus @cic^i ®. 27, 12.

frugalior Somp. 105.

g 25evbiiibinig mit aiiberii ii?auten <S.9,B.

^ubftant. ^£tämme auf 52. ©cfc^t.

berf. 53.

genius 5Bcc. 40, 5tnm. 4.

giiarus nic^t com:|3. 104.

-go ©efc^I. bcr_(Subft. auf ®. 27, 1.

-gon, -ginis touffij für @ubft. 311.

grus ©efc^l @. 27, 12.

h Slußjprac^e 4. 35or beu Xeuueö 16.

hie, haec, hoc 2)ec(. 114, 1.

homo gorm evtl. 284 ^nm.

-1 (Snbung beS ®en. u. 2)at. @iug. unb

^JJom. ^(. 37. -I 2tbl. @iug. ber 3.

2)ed. ftatt - e 60. 5tbl. ®iug. ber mj.
einer (Snbuug 89, c. S)er mit plic

(-plex) äufammengefe^ten 5lbj. ib. 2.

3)er 5lbjectitoftämme auf -ac-oc-uc
-ic, -ut, -r ib. 3. 2)er abjectiöifd} ge*

brauchten @nbft. ib. 4. iftämme ber

@ubft., 2)ecl. 43. 55. ®efc^l. 56. mi
©ing. berf. 60, b, c. 9f^om., 5tcc.,

®en. ^l. berf. 61 f.
— S)er Stbiectitoa

87. 88. 51bl. @ing. berf. 89, b. —
-I beim3)emonftratitopronomen 114, 1,

2lnm 2. ib. 2, 2lnm. u. 3, 5lnm.2. —
Pron. indef. auf 118, %i\m. 1.

1 Xcuutaut ber IV. .r-^auptcouiug. 12G.

i in ber III. Souj. burd; ©c^unid^ung

aux< ii ib. — 1 im 'in-äfiMK^ftamm ber

3 (iouj. 127, 2. — i (e) bei ^Kcbiipl.

im '|näfcui<fiamm ber 3. i^ou\. ib. 3. —
i^eim '|n-äfeu<<ftamm auf -io 129. —
"1 iMlbei^ofi^t im 'l^crfcct 135. — i 1.

^i^crf. eiug bc« "^.Ncif. %ct. 136. —
1 linrb ^u 1 beim ftarfeu ^^^erf. 139.

3u e 142, a, b, (1. — i cutftanbeu

aus ®d)n\id}uug bc8 ©tammtiofals
im ©upiuum 148. — 3>er;^eid;ni§ ber

93crba auf i im^vcrf. obne 9iebuV>I- 150.

-i 9iomiuate^ ©uffij: 216.

-ia 9lom. u. 2Icc. %st ber 3. ^ed. 61.

33ei ^Ibj. 89, e.

-iä uub -ieftämme U^cc^fetub 68, 1.

-ibus alter 3)atiö ^.|31. bon is, ea, id.

112, c, b.

-ic 9lomiuaIfuffi}: 316.
-ic-eo, IC -10 Df^ominolfuffij: 322

f.

-ici ^omiuatfuffi^- 317, 3.

-ico 9^omtnatfuff. 315.

id 112, 0, 2.

-id Pron indef. auf 118. 51nm. 1.

-idem, eädem, idem 2)ed. 115, 2.

-ier urfpr. (Snbung be§ Inf. imperf.

pass. @. ßö, 7.

-ili (91om. -ilis) (Somparotton ber

@tämme auf 97.

-ilis 5Ibj. auf obne ©upert 107. ^JZo*

miuatfuffiy 303. 309.

-illare 95erba beminutiija auf 202.

ille, a, ud ®ed. 114, 3.

-illo, -illa, bemtuutiöeS S^omtuatfuffi^-

305 , d.

illuc 114, 3. STum. 2
-im (Snbuug be8 Wcc. ®iug. ber 3.

3)ed. 59.

-im alte ßubuug beS Sonj. ^räf. 134,

5tum. 1.

inmiemor uic^t comp. 104.

impar ui(^t comp. ib.

-imus l.^l ^erf. act. 136.

inclutus ol^ue Somp. 106.

inferus Somp. 100.

-ino, -ina ^iomiualfuffij: 278. 282.

inquam (Sonjug. 161, c.

inträ Somp. 100.

invictus obnc (£omp. 106.

invitus ol^ue Somp. 106.

-io @en. @ing. ber fubft. ©tämme auf

29. 40, 3Ium. 3. 2)eg ^Ibj. 89, a.

©ef^r. ber @ub[t. auf io ®. 27, 1.

10, JO (^em. JA, JA) iRominalfuffi^-

217.

-io angefügt an beu ^räfeuSftomm bev

3. Sonj." 127, 7.
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-ior, -ius Sioin^uatitoeiibiing 94.

-iös ard;.(Soin:parattt>enbung 94,3{nm. 1.

ipse, a, um 3)ecl. 115, 3.

iri siir ^Bilbuug beS Suf- %nt. ^^a\\.

125. 144.

is, ea, id 2)ecl. 112, c. 2tr^aifd;c gorm
ib. 5Inm. 1.

-is ^ron. 3ubef. auf 118, 2Inm. 1.

-IS (Snbung be§ ®en. ®ing. 37. ©ried;.

gnbuiig S)ed. 74, 1— 3.

- IS (Snbuiig beö 2)at. u. 5t61. ^451. 37. —
(Snbung beö 2lcc. ^431. neben es Bei

©ubft. 63. 2Icc. ^l. Bei Stbj. 89, d.

®en. ^.|3I. ber ©entilia auf 62, 1. —
(5nbung beö 2)at. u 5161. ber gried^.

S^eutra auf -is ftatt -ibus 74, 11.

-is @ef(Bf. ber @ubfl. auf, @. 27, 2,4,
5,6. mi «Sing, ber mj. auf, 60, d.

@en. ^r. ber ^arif^Kaba auf, 62, b.

-isso verba meditativa auf 199.
iste, a, ud 2)ed. 114, 2.

-isti, -istis gIejionSenbuug ber 2. ^.
@iiui. u. 2. ^43. ^lur. ^\rf. 5tct. 136.

istuc 114, 3, 2lnm. 2.

-it gtejionäenbung b. 3. ^. @ing. ^^erf.

Stet. 136.

iter S)ecl. 64.

Itys S)ecl. 74, 1. 2.

-ium @en. ^^I. ber 8. 2)ect. 62.

-his SSoc. ber (Sigeuuameu auf, 40,

mm. 4.

-ius Som:|)aratiö ter 2(bi?evl6ia 98.

-ja Bei aBgeleiteten SSerBiö 196. — ^ur
3}iobu«Be5eicBnuug <B. 66, sium. 5.

jecur 2)ecl. 64.

jejunus o^ue @u^ert. 107.

-jo angefügt an ben ^|3räfen§ftamm ber

3. Sonjug. 127, 7.

jugerum 2)ect. 82.

Jupiter 3)ecl. 64.

-jus 3$oc. ber ßigeunamen auf, 40,

5Inm. 4.

jus gorm erfl. 270, 1.

juvenis mi ®ing. 60, d. @en. fl 62, b.

o^ne ®u^3erl. 107.

1 55erbinbuiigmitanb.:?auten @. 11, G.
@uB[t. ©tämme auf 46, ß. @cfd;l.

berf. 47. ©nffije mit 300 — 310.
-la fnbfl. euffi¥ 300.
lac (^ejd;I. ®. 27, 12.

lacer nic^t ccm^. 104.

lassus nic^t conHv 104.
Latini Miaute unb (S^rad^e, (Sinl. 1.

laus &t\d)l ©. 27, 12.

levir 2)ec(. 40, 5lnni. 8.

- li ^^ominatjuffi^- 301
f.

über 2)ecl 40. 5lum. 5.

libcrta 3)ec(. 38, Süim. 4.

-lo ^fioniiualfnffi?: 300. 302.
longinquus Dl)ne ©uperl. 107.

m SSerbinbung mit anb. i'auten @. 12, J.

- m ©nbung beö 5(cc. @ing. ber SRoSc.
u. gem. unb be8 9^om. @iug. ber

9ieutra 37. @uBft. (Stämme auf 44.
-m (urfvr. -mä, -mi) (Snbung ber

1. ^evf. ®ing. im STctib <B. 65, Slnm. 1.

^erBa, bte bie erj^e ^evf. @ing. 3m)).

^räf. nod) auf -m Bilben 16i.
-nia grtec^. D^eutra auf, 2)ecl. 74, 11.
magnus Somp. 101.
malo (Sonjug. 164, c.

malus dorn:)). 101.
mancus nic^t com:)). 104,
manus Som^oftta 2)ect. 84, 5(nm.
me 112, 4.

-mec, -mic S^ominalfuffi^ 234.

mediocris nic^t com^. 104.

mei 112, 2.

mel (3tm- ®- 27, 12.

memini Soujug. 159, b.

memor nid}t com^. 104.

-men, -mentum, -menti S^Zorninat^

fufftj 225
ff.

meritus o^ne (Som^. 106.

merus nid}t com^. 104.

-met S^üUi^eräuberuug burd; beffeu 2tn*

tritt 30. — ^^vonominalsufati 113, 3.

115, 3 5Ium. — D^^omiiialfuffi?; 228.
meus 113, a u. STum. 1. — Socatii)40,

Slnm. 4.

mihi 112, 3.

mille 2)ect. 108, 2.

-mino, -mno alte (Subuug beö ^art.

^xtV()\. 'l^ail e. 66, 8. Df^ominaliuffi?:

229.

mirus ni(^t comp. 104.

mis 112, 2.

-mo, -ma S^ominalfuffiy 224.

-mo (umo), -imo, -tumo (timo)

@u|)er{atiüenbung 95.

modius 2)ecl. 40, Slnm. 5.

-mon, -mönio, -mönia Dlominalfnfftje

230 f.

- mör ®uBft. auf 233.

-mulü 9lominaliuffi?: 232.

multus S^om:|3. 101.

mus @efd;I. @. 27, 12.

- mus (urfpr. masi) (Subung ber 1 . ''^erf.

^(. beö Stctiüum @. 65, Slnm. 1.

n 58erbiubung mit anbern bauten (S. 10 E.
— @ub[t.' Stämme anf 44

f.

-n (-in) 3ufa^ in ber 3. '43erj.*:|>I.^^räf.

127, 2lnm. 2. — Stuöfatteub in ber
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9icbiivi. bco ^;=fvf. ?kt. ms. — euf*
fijc mit 275 ff.

n-do (n-dus. a. um) (Siituiii] bc6

©cninMiini (^. (?»;, 1 1.

-ne ^ciiDcväiitcviuhi bei bi-ffcii'>Iutvitt ;>0.

noqueo CJcujuv]. IGd.

iieutor HS, 1.

-ni 9i'onnnaliiiffii- 277.

-no Cintiiiij] tev< faxt. %>cx\. %\\\\. bei

abj. ^iH-virciibiuij ^. ()(>, 0. (Süffig i^iiv

SBilbiiui^ iHMi '^Ibi. H. ^iilnüntcvii 275.
l^cn '^iibft. 27(i.

iiobis 112, 7.

iiülo coiiiiii]. \iM, b.

iios 112, 5.

noster 113, b luib 5lnm. 2.

iiostri, nostrmn 112, 6.

novus oI;ne tSoni^. lOG.

-ii-t (ii-ti) Giibuiiij bcö ']3avt. Cviii^^f.

lUct. @. G6, 2lnm. 8.

-iiti 5lbl. ^Siiig. bev 2lbiecti\)ftänime auf

CO, e. ®cii. ^^31. ber ^avu auf 62, 4.

iiullus 118, 4.

nummus 2)ect. 40, 2luin. 5.

oftämmebev @ubft.36.2)ecl. 40. @tamm=
auölaut 40, Sluni 1. ^^Icjicii^jeid^eu

ber 9?cutva ib. ^Tiim. 2. ®cn. b. @ub*
ftantitftänime auf -iö ib. 5lnni. 3.

33dc. @iu(j. ber SBörter auf -us ib.

Slum. 4. ®eu. ^I. auf - um ib. 2Inm. 5.

^'^oni. fl auf -es, -eis, -is ib.

2(nm 7. 25eräuberutigcn trenu bor bem
®tammau§Iaut -Ö eiu -r [tel)t ib.

Slum. 8. Ö^efrf)!. 41. — 2)tefclbeu Bei

_b. Slbj. 42. 86, 1. 3I;v @en. ^l. 86, a.

-0 gried). (Snbung, 2)cct. 74, 1—4 ib.

9. ®efd}l ber ®uBft. auf -o, -öiiis,

uiib -0, -inis (^. 27, 1.

ö gefc^lräd)! auö bent Äenulaut ä ber

3. §auptcoui. 126. ö unrb gu ö beim
ftarfcn ^erf. 139. - Ö (alt A) 9io^

minalfuffif 212 ff.

- öci gfjpmiuatfuffij: 317, 2.

ocior Som^. 105.

-od ^]3ron. iubef. auf 118, 5lum. 1.

odi Soujug. 159, c.

-oc gried;. 9^om ^I. 73, 2.

-oenus abj. ©uffi): 288.

-oeo griec^. (Subung 73, 2.

-Öla @uff. für 2)emiuutiija 305.

-olla beminutiüeg ^^tonmialfuffij: 305, e.

- Ölo 9?cmiual]uffij 304
f.

Olymijionices 2)ecl. 70.

-Ön, -ön SfJominatfuffij 284 f. @ried;.

_(Snbung 73, 1. 2; 74, 5. 10.

-önio, -onia ^t'ominalfuffij 287.

-öno, -üiia iJiomiualluffij; 286,

opimiis ol;uc iSu^>erl. 107.
-or (^k\d)l ber@ubft. ber 3. 'J)ect. auf,

e. 27, 10, 11, 12.

orior (^oujug. 157, 5lum. 1.

Or])lieus 2)ecl. 73, 4. 74, 3.

-onis (a) 2lbi. u. eubft. auf 274.
OS ®efd;I. 2>. 27, 12.

-ÖS griedi;. 9?omiuatit)cnbung becl. 73,1.
74, 5. ©euitib 74, 1.

-OS (or) eubft. auf 272. ®efd;I. bcrf.

e. 27, 2, 10.

- osus 5lbi. auf 267.

P 33erbinbuug bcff. mit aubern l^autcu

®. 11, H. eubft. ©tämme auf 54.

Ö^eu. ^I. ber mel;rfilbigeu Stämme
auf 62, f.

par utd;t Sem^. 104.

paries ®e[d;l. ®. 27, 2lum. 1.

parilis uid^t Scmp- 104.

parVHS Som^J. 101.

pecus, udis ®efd;I. ®. 27, 5lum. 1.

penus 2)ccl. 81.

pes (3t\6)l @. 27, 2tum. 1. @eu. ^:|3L

62, d.

Perseus 2)ect. 74, 7.

pius o^ne Süm:i3. 106.

possum (Souiug. 161, 1, b.

posterus Scm^. 100.

potior (Soujug. 157, 2(um. 2.

praeposterus uidjt ccm^. 104.

pronus cl^ue ©uperl. 107.

propenis nid}t com^. 104.

propinquus oI;ue @u^erL 107.

-ps (Sen. ^I. ber einfitb. ©tämmc auf

62, f.

-pse 115, 3 Slnm.

-pte 113, 3.

puer 2)ccl. 40, 5tum. 8.

pyrites S)ect. 70.

qu ^u^f:|5rac^e 4.

quaeso 160, 5.

- qiie Sonberänberuug bei Zutritt beff. 50.

queo Sottjug. 166.

qui, quae, quod ftectiert 116, 2. —
qm,quo ©tämme beimPron. interrog.

116, 1. mm. 2, 2lum.3, 2tum. 117,

Slnm. 2.

quicmique 117, Stum. 1.

quinam, quaenaiii, quodnam ftectiert

116, 2. 2lum.

quiqui formen 117, Slum. 1.

quis, quid 2)ect. 116, 1.

quisnam, quidnam ^Ded. 116, 1. Slam,

quispiam 118, 4.

quisquis formen 117, %nm. 1.
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r mit 1 trcc^felnb 13. 35erBinbung mit

anbern bauten @. 11, G. i^erfetjung

beff . 18. 23cväiibeningeu bcr ö ftämmc,

bie bor bem ©tammaii^laut -r Ijahm,

40, 8. eubft. rftärame 4G, a. &t\d)l

berf. 47. ®iiffij:e mit 290—299.
-re ftatt -ris in ber 2. H^. @ing. ''Ml

134, 4.

-remeiibung be8 ^mpl '^rät. (Soiij. 133

uub ib. 5lnm.

ren , renis ©efc^I. @. 27, 12. @cu. fl
62, g.

requies 2)ec(. 82.

-ri StbiectiDftämme 86, II; ib. 2tnm. 3.

— £om:|)avaticu bevf. 96. — ri 9lo*

minatfuffi?: 291.

-ris Stbjectifea auf 86, II, 2.

-ro Slbjectiba auf 86, I, ^iim. 1 u. 2.

(5om^. berf. 96, - gZominalfuffij 290.

-ro, -tero (5om^)aratit?MIbiing 94, 2.

-r-ti 2lbt. @iiig. ber 5(b|ectito[tämme

auf 60, e.

ruclis nic^t com^). 104.

-rüm enbuug beä ®en. ^^I. 37.

s 5tuSf^rad;e 4. 3n r ern^eid^t 13. @o
im ^ajfiö <B. 65, 5(um. 2. 3m ^l^erf.

142, a, b, fl. 35erbinbuiig mit anbern

l^outen @. 10, F. ^ilm ©rf^hi^ i)cn

^^räpofitionen bei ^ufammenfel^iingen

19. (Snbung beö dlom. ber 3Jta§c. u.

gem. 37. -s ßnbung be§ 2(cc. ^(.

berf. ib. — f^e^tenb im 9^om. ber a-

ftämme 38, 5Iiim. 1. ®uBft. (Stämme
auf 50. ®efd;I. berf. 51. @ejd)f. ber

©ubft. auf s mit r»ürbergc^. (Sonfo^

uanten ®. 27, 8. -s (urfin-. tva, ti,

si) (Snbnng bcr 2. ^eri. @ing. im
5Ictit e. 65, 5(um. 1. S5eim Suftnitii)

(S. 66, 5(um. 7. (Sinem 1 u.r affimi*

liert ib. — Statt t im ^art. ^,|3erf.

^aff. @. (JG, 9. 9cominalluffi3;e mit s

269 ff.

sacer o^ne Somp. 106.

salvere conjng. 160, 3.

satur ül^ne Su^peil. 107.

sal (Scfdjl (S. 27, 12.

salutaris oljwt ®u:|)crf. 107.

-sarc verba frequentativa u. intensiva

auf 200.

satrapes 2)ecl. 70.

-SCO 3uf«lniii" ^-l^väfcntjftamm b 3.(s:üni.

127, 8.

-se atte Sufinitiöenbung @. 66, 5tnm.7.
-secus 2lbö. auf 184.

scges (Sefc^I. S. 27, 5(nm. 1.

scguis ol;nc Su^erl. 107.

scnex oI;ne «Su^^erl. 107.

-sere ard^. @ubung beö 3nf. ^>crf. 5kt.

142, 3.

serus üt)ue ©n^crl 107.

-si, -sin grtcd;. 2)at. ^^(. 74, 5.

-si bei ^ilbuug bc« ^43erf. 135, 3 unb
140 a. 5tn^gefto§eu i)or st u. ss im

^^erf. 142, 5(nm. 2. 33er;iei(^uiB ber

a.krba ouf -si im ^erf. 151.

-silis
f.

tilis.

-sillus ©ubft. auf 268.

-sim arc^. (äubung beö ^erf. ^ct. 142, 3.

sinister ccm^. 96.
- sitare , 33erba frequeutatit^a u. iuteufitoa

ouf, 200.

-so alter ^ronomiuaiftamm 112,c, 6.—
2lrd). ©Übung beö ^erf. 2(ct. 142, 3.

socer 2)ecl. 40, ^um. 8.

sol @efd;l. @. 27, 12.

solus 2)ecL 108, 2.

sophistes S)ect 70.

-sor f. tor.

-sorio f. torio.

soror gorm er!I. 250, 5(nm.

sors m\. Sing. 60, c.

- stris , - ster 5tbj. auf 263.

-SU (s) f. -tu (s).

sum bei iBilbung ber tempp. perf. pass.

143. 3u SSerbiubuug mit bem ^art.

gut. 145. 9)iit bem (Seruubitum 146.

©onjugaticu 161, 1, a. (£om:|)cfita ib.

Slnm.'lO.
-sum @u^>iuum ouf 148 unb 5lnm.

-sumus, - simus (Su^erlotiijenbung 95.

supellex S)ecl. 64.

superus (Som!p. 100.

supinus o^ne ®u:perl. 107.

-surio Sßerba desiderativa ouf 201.

-suro f. -turo.

sus 2)ect 64. @efd;I. ©. 27, 12.

suus 113, e uub 2tnm. 2.

sva «ötomm beö 9{cf(c^nb))rou. 3. ^^erf.

@. 57 unten.

t 5tu§f^rad;e 4. SSerbiubung mit oubern

bauten <B. 10, C. ©ubft. ©tömme ouf

48. -t (urfpr. -ta -ti) (Snbung ber

3.^erf. @iug. im 5tctiö ®. 65, 2tnm. 1.

-t, bcrüivst ouö -to, -ti 9^omiual*

fuffij: 244. Suffi^^c mit 240 ff. 3n s

übergegangen 266— 268.

taciturnus c^ue «Sn^erl. 107.

- tare verba frequentativa u. intensiva

ouf 200.

-täti (-tuti) grjominalinffi^- 246.

teges @efd)I. 'S. 27, 9lum 1.

teinpcstivus oI;ue ©u^^erl. 107.

Teos 3)ed. 73, 3.

-ter 5lbi?erbia ouf 185. — ©ubft- ouf

250.
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-ter. -teia, -tra (iSubflauta^^ u. %\>'

icctivciibmii] 87.

-torno, -tuino 9Jonuiialfiif|iv 2b\) f.

tütrarches '2)ccl. 70.

-ti flamme, iS\n. 'IH. b. uvf^H'iliu]!. G2, c.

-tico ^Ji'omiiialliiüij.- 21i).

-tilis, -silis ^HbicctiiM au[ 250.

-tim 3Iblx'rbia auf IGD.

-tino 'äbicctil>a auf 257 f.

- tio , - tia ,
- tie 'J^>minalfuffii; 248.

-tis {nx\\\ tas) ßiiMiiiij bcv 2. Xm\. ^l.

bc^ 'ülctiinim e. ()5, 'ütiim. 1.

-titare vcrba frequeiitativa unb inteii-

siva auf 200.

-to (tns, ta, tum) (gubuug bc8 ^^part.

^evf. %\i\\. e. (3(), 0.

-to 3"l^itJ 511"^ ^4^uäfcnöftamm bcr 3.

Souj, 127, G.

-to-so (-ta-sa, -ti-si) Dtomhial^

[uffi^-e 241
ff.

-tor, -SOI* (Siibuuij ciueö Nomen agcn-
tis, i.>ou bem baö Pcp. fut. act. bie

2lbiectiüfcrm ift ®. G6, 10.

-tor, -trix ®ut>fiantiü' uub ^tbjectiü^

enbung 87.

-tor, -sor (-tric, -trix) ^^iomtualfuffij;

251.

-torio, -sorio ^^ominalfuffij; 253.

tres 2)ccl. 108, 2.

-trina @utft. auf 255.

-tro, -tra 9Jomiualfuffi^- 254 261.

trux nic^t com^. 104.

tu 2)ecl. 112, b. - 33ilbung bcr Safuö
®. 56 unten.

- tu (s) - SU (s) 2)ect. ber 93erBaHa auf 77.

-tudon gfJomiualfuffij: 247
tili 112, 2.

-tum, -tu (Snbung beS @u:|)inum 125.

®. 67, 12. 148.

-turio verba desiderativa auf 201.

-turno
f.

-terno.

-turo, -suro 9^ominaIfuffij; 252.

-tus, -sus @ubft. auf 264. ?lbi). auf

tus 180
tuus 113, c uub 5lnm. 2.

üftämme 43. 57.

uftämme S)ed. u. ®cW. 65. 35eräube^

rungen beg (Seuit. @iug. 66, 1. 3)at.

u. m. ^I. berf. ib. 2. Üleft bon ü ==

[tämmeu bei 2lbjectibeu 84, 2tnm. —
ü griec^. önbuug 73, 2.

ü burrf) @(^rt)äc^uug be§ Äeunlaut« ä

ber 3. ^au^tconj. 126. ü im ^räfeuö*

flamm ber 3 Sonj. 127, 2 ü unrb ^u

ü beim ftarf. ^erf. 139. — über b. auf

-ü auötautcubeu Sur^elu u. (Stämme

f. 141, 2lnm. SSer^eid^n. berf. 150.

ii yiomiuaIfuffi]i- 212
ff.

-ucoo, -lu'io ^Jcominalfuffiji- 324.

üco ^tominalfuffiy 314.

iii im '|H'vf. 141. iBaicic^nifj bcr "in'rba

ouf iii im %k):[. 153.

-üla, -ülo 9Jomiualfuffi^- 304
f.

-uli ^Jiomiuatfuffi^- 310.

Ulixos 2)ecl. 74, 2 u. 7.

-iiUo, -Ulla bemiuut. 9hMuiuaUuff. 305 ff.

ullus 2)ccl. 108, 2. gürm ertl. 118, 4.

ultra Som^>. 100.

-iil-ulo 2)cminutil>fuffiv 305, 2.

-Ulli Gubuug beö ®cu. %n. 37. cf. 38, 3.

®cn. ^l. b. 5lbi. ftatt -ium 80, f) 1-4.
®cu. ^l ber 3)iftributiüa 109, 3.

-üno, -üua ^'Jomiualfuffi^' 289.

-unt (urfpr. -anti, -nti) (Subuug bcr

3. %y '% im^2lctiüum @. 65, 2lum. 1.

unus 2)ecl. 108, 2.
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Die einfachsten Elemente der Sprache sind die Laute,
aus ihrer Verbindung mit einander entstehen Wörter,
aus der Verbindung der Wörter mit einander entsteht der
Satz. Darnach sind die drei Grundtheile einer jeden
Avissenschaftlichen Beschreibung einer Sprache unverän-
derbar gegeben.

Früher hat man vielfach die Lehre vom Satze als

eigentlichen Haupttheil der Grammatik hingestellt und
ihr gegenüber alles üebrige in die Formenlehre, oder wie
man es sonst etwa nannte, zusammengeworfen. Daneben
haben nun Neuere und zwar zuerst Keisig in seinen Vor-
lesungen über lateinische Sprachwissenschaft noch als we-
sentlichen dritten Theil die sogenannte Bedeutungslehre
aufgestellt und so eine ganz und gar verwerfliche Ein-
theilung geschaffen.

Alles Sprachliche hat diese doppelte Seite, einmal die

äussere, gleichsam greifbare, die formelle, und dann die

innere , die geistige , die bedeutende. So hat man zuerst

die Laute zu betrachten nach ihrer äussern , formellen,

Seite und dann nach ihrer Innern, geistigen. Dieses letz-

tere durchaus auch nothwendige Gebiet einer vollständi-

gen Sprachbeschreibung ist das noch am aller Wenigsten
aufgehellte, ja uns fast noch ein ganz unverständliches.

Weiter hat man die Wörter zu betrachten nach dem bloss

Aeussern, der Form, der Bildung, und auf der andern
Seite nach ihrer Bedeutung, und dann ebenso den Satz,

die Verbindung der Wörter, in ihrem Innern Zusammen-
hang und andererseits in Beziehung auf das Formelle,

die äussere Gestaltung dieser Verbindung.
Hier aber ist das Wichtigste und Hervorragendste

die sogenannte Flexion der Wörter, die nach der ganz

1



streng georclnoton Eintheilnng unserer vergleichenden

Grammatik der griechischen und hiteinischen Sprache

(Erster Band, Berlin 1861) also erst dem dritten und
letzten Haupttheile wird eingeordnet werden können.

Nun aher ist als sehr zweckmässig erschienen, noch
vor der Fortführung des Ganzen und insbesondere vor

der Beschreibung der Wortbildung wenigstens die Flexion

der Nomina , die in unsern meisten griechischen und la-

teinischen Grammatiken nach ihrem fast ausschliesslich

praktischen Zweck eine der allerersten Stellen einzuneh-

men pflegt , vorläufig im Abriss ans Licht treten zu las-

sen. Es sind dabei insbesondere die homerische Sprache
(Bekkers Ausgabe, Bonn 1858) und für das Lateinische

Lucrez (Lachmanns Ausgabe, Berlin 1860) und auch die

Bruchstücke des Ennius (nach Vahlen, Leipzig 1854)

etwas genauer ins Auge gefasst. Für das Ganze aber

bleibt derselbe Gesichtspunct wie für das Hauptwerk gel-

ten , den dem Griechischen und Lateinischen als sehr nah
verwandten Sprachen zunächst zu Grunde liegenden ge-

meinsamen Zustand, das Griechisch-lateinische, wie wir

kurz sagen, genauer zu erforschen.

Jenes äussere Mittel aber , die Stellung und Beziehung

der Nomina im Satzgefüge zu bezeichnen, lässt sich wis-

senschaftlich weder nach drei Declinationen , wie man in

den griechischen Grammatiken zu zählen sich gewöhnt

hat , noch nach fünfen , wie sie in den lateinischen Gram-
matiken aufgestellt werden, anordnen, sondern in Wahr-
heit lässt sich ebensowohl nur von einer Declination, als

von einer Conjugation oder Art, die Stellung des Verbs

im Satze äusserlich zu bezeichnen, sprechen.

Die äussere Beschaffenheit der Wörter an und für

sich, auf der die alte Eintheilung im Wesentlichen be-

ruht, ist für ihre Stellung und Beziehung im Satze eine

völhg gleichgültige. Wo im Satze zum Beispiel der Ac-

cusativ durch einwirkende Wörter bedingt ist, wird im
Lateinischen bei männlichen oder weiblichen Wörtern für

den Singular ein m angefügt und es wird zum Beispiel

terram, die Erde , sitim , den Durst , acmn , die Nadel,

gebildet , wobei es für den Satz ohne alle weitere Bedeu-

tung ist, dass hier die Grundform acu^ dort siti und
terra lautet. Es kömmt im Satz eben ausschliesslich auf

die Art jener Beziehung, im angezogenen Beispiele das



Accusativverhältniss an, auf die Stellung, die Art wie ein

Wort im Satz auftritt {niniH, eigentlich »fällt«), auf den
sogenannten Casus (nTMüio).

Gleichwohl wird es auch für uns der Uebersichtlichkeit

wegen einigen Werth haben, im Einzelnen die Casusbildung

nach der Verschiedenheit des je zu Grunde liegenden

Wortes , der Wortgrundform , zunächst zu betrachten,

lieber diese selbst aber ist das Nähere in der Betrach-

tung der Wörter, dem zweiten Haupttheil unserer Gram-
matik , darzulegen. Wortgrundform nennen wir eben das

Wort an und für sich ohne alle satzliche Beziehung und
daher ohne jedes äussere Zeichen dieser Beziehung, ohne
jedes Casuszeichen. In allen einzelnen Fällen ist aller-

dings durchaus nicht leicht, die wirkliche Grundform be-

stimmt festzustellen , da wir alle Wörter nur in lebendi-

ger Sprache und also in irgendwelcher satzlicher Bezie-

hung kennen und jedes weitere Zerlegen der Wörter ein

rein wissenschaftHches Verfahren ist. Mehrfach scheint

die Grundform selbst sich auch in den verschiedenen Ca-

sus verschieden gestaltet zu haben, wie im Folgenden
noch deutlicher werden wird. In den bei Weitem mei-

sten Fällen löst sie sich indess deutlich aus den flectir-

ten Wörtern heraus.

So lässt sich im Allgemeinen zweckmässig scheiden

nach Grundformen auf Vocale und auf Consonanten. Von
den ersteren dürfen die auf ursprüngliches a, an dessen

Stelle im Griechisch - lateinischen o getreten ist wie in

dyqö m: agro =z altind. äjra-, Acker (Band 1, Seite 108),

voranstehen , denen die auf ä und e , welches letztere ja

auch meistens an Stelle eines alten ä getreten ist, sich

bequem anreihen. Ihnen mögen die Grundformen auf i

und darnach die auf u nachfolgen nebst dem, was sich

hier im Linzeinen noch wird unterordnen lassen.

Die Grundformen auf Consonanten sind zu sehr grossem
Theil aus ursprünglich vocalisch ausgehenden durch Laut-

beeinträchtigung entstanden, und lassen das auch oft in

einzelnen Fällen noch ganz deutlich erkennen. Aus For-
men wie ßQaxvifjg und dem entsprechenden brevitäs,

Kürze, ergeben sich zum Beispiel zunächst als Grund-
formen ßqaxvTfji- nz hrevität-

,
ganz ähnliche Bildungen

aber wie zum Beispiel chitäs ^ Bürgerschaft, ergeben
durch Casusformen wie den Pluralgenetiv civitäti-mu (und

1*



deutlich auch durch entsprechende Bihlungen in nahver-

wandten Sprachen , von denen wir aber hier j]janz abse-

hen können) cjanz klar, dass die ältere Gestalt des hier

in Frage kommenden Sufhxes doch iäti war.

Unzählige Male sind diese am Ende von Grundformen
eingebüssten Vocale noch in Zusammensetzungen enthal-

ten, die eben, worüber auch in der Betrachtung der

Wörter genauer zu handeln sein wdrd, gewöhnlich als

erstes Glied die einfache Wortgrundform aufw^eisen, wie

zum Beispiel in x^^o-ßoaxdcj Gänse fütternd, Gänse hal-

tend , dessen erster Theil nach seinen Casusbildungen
allerdings als xv^- anzugeben ist, in jenem XV^^~ ^^^^^

ohne Zweifel seine alterthümlichere und mit dem gleich-

bedeutenden altindischen hansd- übereinstimmende Grund-
form noch aufweist. Von einem Bindevocal zu sprechen

ist hier und in den meisten Fällen durchaus unrichtig,

sonst aber überall zum Wenigsten nicht recht passend
und den tiefern Gesetzen der Wortbildung scharf wider-

sprechend.

Der Casus selbst ergeben sich aus der Gesammtbe-
trachtung aller mittelländischen oder indogermanischen
Sprachen mit Entschiedenheit acht, nach der gewöhnli-

chen Bezeichnung Nominativ , Vocativ , Accusativ , Ge-

netiv ,
Ählativ, Dativ, Locativ und Instrumental^ die

aber, so w^eit unser Blick in der Geschichte der betref-

fenden Sprachen noch reicht, nirgend mehr vollständig

ausgebildet erscheinen, am Wenigsten aber im Plural und
namentlich im Dual. Ob nun da schon wieder Beein-

trächtigungen eingetreten sind, was mehrfach jedenfalls

sehr wahrscheinlich ist , oder ob auch erst nicht zu vol-

ler Ausbildung gelangte Ansätze der Sprache vorliegen,

ist in allen einzelnen Fällen bestimmt zu entscheiden

noch nicht wohl möglich.

Jedenfalls ist man gemeiniglich viel zu sehr geneigt,

alles Sprachliche sich in ausgebildeten und vollständigen

Systemen zu denken, während doch das wirklich Vor-

liegende überall Lücken zeigt. Die vollendetste geschicht-

liche Sprachbeschreibung würde die sein, die frei von

allen zahllosen Vorurtheilen unserer Grammatiken aus-

schliesslich das vollständig verzeichnete, was als wirklich

entwickelt vor Augen liegt.

Für die folgende gedrängte Vergleichung der griechi-



sehen und lateinisclien Declination bemerken wir nur
noch, dass die im ersten Bande unserer vergleichenden
Grammatik ausführlicher dargelegten Lautverhältnisse im
Wesentlichen als bekannt vorausgesetzt werden.

Nominatiy.

Das Kennzeichen des Nominativs ist wie in allen mit-

telländischen Sprachen so auch im Griechisch-lateinischen

bis auf wenige weiterhin zu nennende Ausnahmen ein

einfaches s , wie es namentlich die männlichen Grundfor-
men auf deutlich erkennen lassen, wie tuTTog :== equuSj

alt equos , Pferd, Tavgog = taurus, Stier; vlog, Sohn,

Ilias 1,489; 2, 705£f.
,
ysXoq, Gelächter, iL 1,599; sqog,

Liebe, iL 3, 442; fe welcher; ovxoq, dieser; aihöq, er;

noXXÖQ, viel, iL 7, 156; aooq, unversehrt, iL 13, 773;

od. 22,28, dafür Gwg iL 22, 332; ähnlich ^wc, lebendig,

iL 5, 887; attische Xsmq, Volk, alt XäFög^ und vscogj

Tempel, alt väFog, mit Lautumgestaltungen, die nur die

Grundform betreffen. Von Tgcog^ Troer, dfiMg, Diener,

od. 24, 257; fiTJiQcog^ Oheim, fJQcog, Held, die vorläufig

auch hier genannt sein mögen, ist die ursprüngliche

Grundform nicht recht deutlich. Nach v hielt sich o

länger, für das sonst w früh eintrat: servos, Diener, avos,

Grossvater. Bei vorhergehendem r ist die Endung 05,

tis, im Lateinischen oft verschwunden, namentlich wo noch
ein Consonant vorherging, nach welchem dann vor aus-

lautendem r ein e einrückte: aper, Eber, für apros;

ager ^ Acker, für agros = dygog; Adjective; macer,

mager (macro-) , teter, hässlich, ereher, häufig, glaher,

glatt, piger , faul, pidclier, schön, ruber , roth, sacer,

heilig, dter ^ schwarz, Lucr. 4, 314; 320. Von Grund-
formen auf ero; soeer, Schwiegervater (socero- =3 ixr^o-),

gener, Schwiegersohn (genero zz: ya^ißgo), Über, frei,

Grundform Ubero- , wobei die Uebereinstimmung mit
^Xsv^sQO- zu beachten ist im Gegenssitz zu rubro- =: igv-

^q6-j roth. Andre Adjective auf ero sind nur miser,

elend (misero-), gibber, bucklig, prosper, glücklich, ?acer,

zerrissen, asper, rauh, teuer, zart, exter, äusserlich, al-

ter, der andere; und die auf -fer und -ger^ tragend:

armi-fer und armd-ger, Waffen tragend, corni-ger, hörn-



tragonrl; dcxtcro- neben dexfro-, recht, = de^nfgo-.

Noch gehören hieher vir, Mann, levir, Schwager, auch
Sahir, satt. Das us schwindet nicht plötzlich, alt besteht

auch soccnis, Schwiegervater; Priscian Seite 697 und 738
nennt puerus statt des spätem ^}?i^r, Knabe ; Ennius ann.

141 hat auch noch volturus , Geier. Das iis halten:

wncms = ö5/i0Cj Schulter, numerus^ Zahl, uterus, Un-
terleib. Auch famulits, Diener, lautet alt bisweilen fa-
mu], Lucr. 3, 1035; Enn. ann. 316.

Lateinische Grundformen auf e haben das s immer:
dies, Tag, res, Sache, fades, Gesicht, fides , Treue,

pUhss, Volk, Enn. trag. 271. Meistens auch die griechi-

schen männnlichen auf ä oder rj , wie zccfiiägj Schaffner,

Ordner, ttoitjttjQj Dichter, ndgxrjg, Speerring, iL 8,495;
xXvTOTsxvfjc^ kunstberühmt, iL 1, bll'/Egfii-iag il. e, 104;

od. 1, 42, dafür 'Egfjb^g od. 5, 54; 24, 1; Alvsiag il. 2,

820, dafür Aivrig (Bekker Alvsag) il. 13, 541. Das s

ist früh eingebüsst in den homerischen V€(p€Xrjy€Qha,

Wolkensammler, il. 1, 511; 517; 560 ff. ; InnfjXdra^ Ros-

setreiber, il. 4, 387 ff. ; aixfArjict , Lanzenschwinger, il. 5,

197; Gvsara il. 2, 107; InnoTcc, Rossebändiger, il. 2,

336; 433; 5, 126 ff.; firjnsra, Gebieter, il. 1, 175; 2,

197; 324 ff. ; Ffinvza, Rufer, il. 7, 384; xvavoxdXTa^ dun-

kelhaarig, il. 13,563; 14,390; svQvFoncc, weitdonnernd,

il. 14, 203; 15, 724 ff.; OTSQorrTjysQhce _, Blitzsammler,

il. 16, 298; axaxfjra, Heilbringer, il. 16, 185 ; od. 24, 10.

Die zugehörigen lateinischen Formen haben nie mehr das

s: auriga, Fuhrmann; con-vwa, Tischgenoss; agri-cola,

Ackermann; parnc?cZa, Vatermörder; scriba, Schreiber;

indigena, Eingeborner; poeta. Dichter; nauta, Schiffer;

venia, Haussclav; Sulla, Cotla, Nerva.

Grundformen auf i: ovis = öFig, Schaf, il. 24, 125;

ö(pig =z: anguiSj Schlange; nogtig, Rind; nöXig , Stadt;

liostis, Feind; ndvis, Schiff; piscis, Fisch; ^tc ~ quis :=:

umbrisch ^^5, wer, ovug, keiner; is, er; facilis , leicht,

agilis, beweglich; Fiöqk, kundig, od. 23, 160; mit lan-

gem Vocal: xtg^ Kornwurm; Xtg^ Lövve, il. 15. 275; 17,

109; 18, 318; vis = Feg, Kraft, iL 15, 383;' 17, 739;

21, 356; od. 2, 409; 9, 71; 23, 720. Für das Latei-

nische ist von vorn herein zu bemerken, dass die Grund-
formen auf i bei der Schwäche dieses Vocals ausseror-

dentlich viele Beeinträchtigungen erfahren haben und oft



nur in einzelnen Casus noch zu erkennen sind, ja mehr-
fach eine deutliche Sonderung der Grundformen auf i

und derjenigen auf Consonanten hier kaum durchzuführen

ist. Aehnlich wie oben fällt nach r oft der Ausgang is

ganz ab und tritt dann auch e ein , wo noch ein Con-
sonant vorhergeht : imber {imhri-), Platzregen ; acer(acri-),

scharf; pitter, faul, alacer, munter, celeber , berühmt,

salüber , heilsam , vokicer , beflügelt. Alt bleibt auch oft

noch das is, wie in silvestris tumidus, waldiger Hügel,

acris somnus , fester Schlaf, Enn. ann. 369, doch ann.

406 acer hiemps , scharfer Winter. Später bleibt bei den
hergehörigen Adjectiven das is nur in der weiblichen

Form , in der das i ursprünglich lang war, wie in acris,

heftige, bei Lucrez 3, 65 {egestäs)\ 3, 477 {vis)\ 3, 741

(violentia); auch in celeris, schnelle, von der männlichen
Grundform celer-. Oft, namentlich bei Bildungen durch

das weibliche Suffix ti, ist vor dem nominativischen s das

i ausgedrängt, wie in 7nors (morti-) , Tod; fors (forti-),

Zufall; sors, Loos, bei Plautus noch sortis; mens, Geist,

bei Ennius Seite 168 zweimal mentis\ iernev mlis (lUi-)^

Streit , veritäs, Wahrheit
,
Juventus, Jugend, quies, Ruhe,

und ähnlichen; in strips , Stamm, alt stirpis; scrobs,

Spähne, alt scrobis\ auch in Bildungen wie nosträs

(nosträti-)
,
unsrig , Arpmäs , aus Arpinum. Besonders

beachtenswerth sind im Lateinischen noch weibliche Bil-

dungen, die im Nominativ nicht is , sondern mit Vocal-

verstärkung es zeigen : nühcs (nübi-), Wolke ; sedes, Sitz,

moles, Last, fides, Seite, clädes, Niederlage, torques,

Kette, täbes, Schwindsucht; torres, Brand, Lucr. 3, 917;
trabes, Balken, Enn. ann. 597, trag. 281; canes, Hund,
Enn. ann. 518 für das gewöhnliche canis, wie Enn. sat. 36.

Grundformen auf u: lxx>vcy Fisch, nrjxvgj Arm, oq-

XfjoTvg, Tanz, ßorjrvg, das Rufen; avg, vg nr silSj Sau;
ÖQvg^ Eiche; oc/gvg^ Braue; griis , Kranich; arcus, Bo-
gen; anus , alte Frau; acus , Nadel; socrus , Schwieger-

mutter; pötus, Trank; ductus, Führung. Adjective hat
nur der Grieche : yXvxvgj süss; noXvg, viel; nqavg^ fried-

lich, sanft
;
ßqa%vg, kurz ; u)xvg, schnell. Hieran schliessen

wir, wenn auch vielleicht ihre Grundformen besser auf
V {r) ausgehend angegeben werden, vavg, Schiff; yqccvg,

alte Frau; ßovg zu lat. bös =: umbr. büs (Aufrecht und
Kirchhoff 128), Rind; Zsvg ~ altind. dyaus, Himmel,
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Rigveda 1, 22, 13. wofür diaus Higv. 1,8,5; Irrmvg, Rei-

ter; (povsvcj Mörder; ßamXfvc, König; yQce(fsvc, Schreiber.

Consoiiantisdi ausgehende Grundformen lassen s auch
uuniittelbar antreten , erleiden nui* mancherlei lautliche

Veränderungen. Bei den Kehllauten und Lippenlauten ge-

staltet sichs am Einfachsten: cfvXa^ ((fvlccx-), Wächter;
x^ov^j Herold; vox, Stimme; judex, Richter, artifcx,

Künstler , sowx, Alter
, polJex, Daumen , supellex, Haus-

geriith ; tivv!^, Versammlungsplatz in Athen; aTl^ (<^fy-),

Ziege; (flo'i^y Flamme, iL 8, 135; grex, Heerde; frux,

Frucht, Enn. ann. 318; 412; öip (orr-), Stimme; ulip^

Gesicht; auceps ^ Vogelfiinger; ])articeps ^ theilnehmend

;

princeps, Fürst. Telaute schwinden durchaus vor dem
s: X"^*? (x^Q^'^~) Grünst; lapis (lapid-), Stein; Xdfinagj

Fackel; zXfjFtc, Schlüssel, il. 8, 325; 12, 456; xÖQvg

{y.ÖQvd'-)j Helm, il. 12, 184; 13, 544; comes , Begleiter;

eques, Reiter] ahies, Tanne] aries, V^idder
;
paries, Wand]

väs (vad-J, Bürge
;
pes (ped-)= notg (nöd-), Fuss, ne-

ben den zusammengesetzten tqinog, Dreifuss, il. 22, 1G4,

(xQiiTrog, leichtfüssig, il. 9, 505; od. 8, 310, und dFfX-
Xonog, sturmfüssig; compos, mächtig; ßQayvTfjc ^= hre-

vitäs , Kürze; aetäSj Alter; virtüs , Tapferkeit; ^ja?^5,

Sumpf; miles, Krieger; sacerdös , Priester; Perfectparti-

cipe wie männliches Tszvcpoog (rsTVifÖT-), der geschlagen

hat. Wo dem t noch Laute vorhergehn, weicht meistens

jenes allein: nox (noct-) = vi"^ (pixt-), Nacht; äva^,

Herr; praeceps (-cept-), eilig, jäh, und anceps, unsicher,

zweifelhaft; Concors (-cord-J, einträchtig, discors, unei-

nig, vecors, wahnsinnig; in SdfjiaQ (ödfjiaQT)^ Gattinn, il.

14, 503, wdch auch das s des Nominativs. Nach dem
Nasal ist die Behandlung des Telauts verschieden: fe-

rens (ferent-) , tragend, legens, lesend, frons (front-),

Stirn
,
glans (gland-), Eichel

,
frons (frond-J, Laub , da-

für früs bei Enn. ann. 562; griechisch weicht meist auch
der Nasal: Ifidg (Ifidpt-), Riemen; näg^ jeder; rvwäg^

schlagend; xv(f&8ig [rvcpd-svT-), geschlagen; xaqisig^ lieb-

lich; Ti&sigj setzend, argivisch und kretisch n&svg; av-
dr^eigj gesangreich; ix&vosigj fischreich; ri^jirisigj geehrt;

olvovg, w^einreich; nXaxoig, Kuchen; eXfiivg {sXixivd--)^

Wurm; 6i.6ovg{dLd6vT-)j gebend; dXovg, gefangen; ööovg,

Zahn. Meist ist, wo dem vt ein o vorherging, das g

gewichen: Xsywv (Xsyovi-), sagend, ysqoavj Greis, (psQOiv,
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tragend. Sorty.m'j Drachen, shmVj freiwillig, ^egdnoyv,

Diener, Xscop^ Löwe. Entsprechende Participhildungen

zeigen im Altindischen im männlichen Nominativ einfach

den Ausgang an (für ursprünghches -ants) . wie hlidran

= (fSQcop, tragend; dabei ist aber zu bemerken, dass

in den alten Denkmälern für jenes an vor folgenden Vo-
calen noch ganz gewöhnlich ein volleres durch Assimi-

lation entstandenes a^in auftritt, wie samt änu, seiend

in, Rigv. 4,27,1; ni-sincdnn a—, ausgiessend, Rigv. 5,

83, 6; aMi-Jishi2)änn ä— , aufschlagend, Rigv. 5,83,3;
cärann upa-j gehend, Rigv. 1, 33, 4; jivann aivd , so

lebend , Räma3^ana 49, 26.

Wo sich das s an einfaches n schloss, wird im Grie-

chischen oft der Nasal ausgestossen und dann gewöhn-
lich der Vocal gedehnt , wie in rd?,äg {xdXav-) , un-

glücklich, fjis?.ägj schwarz; xrsig {y.isv-)j Kamm; slg^

einer; qiCj, Nase, später ^iv-, ^tg, Haufen, od. 12,

45. später S^fv; d&lcfig^ später auch ösXcftv , Delfin;

Xäagj Stein ,' gehört auch hieher als dem altindischen

grcivan- entsprechend mit Nominativ grcivä^igY. 1,28,1.
Viele Wörter verlieren auch durch Assimilation (Band 1,

Seite 234) ihr s und zeigen vor dann auslautendem Na-
sal gedehnten Vocal: x^iav (j&ov-)^ Erde; xI'MV, Schnee,

Winter, iL 10,7; nei^cov, grösser; TSTtxMV^ Zimmermann;
rjyefiLüv, Führer; Xi.(j.^p (Xi^Uv-) , Hafen; (fqi^v ^ Seele;

x^Qrjv, zart; Iläv. Im Lateinischen haben nur wenige
Wörter den Nasal, wie tihicen ^ Flötenbläser, cornicen,

Hornbläser, ^;ec^e», Kamm, flämen, Priester, lim, Milz;

die meisten büssen auch den ein : homö (liomon-), Mensch

;

Icö, Löwe; ndtio, Volk; consuetüdö , Gewohnheit; sermö,
Gespräch; origö, Ursprung; virgo, Jungfrau. Dazu stel-

len sich am Nächsten griechische Formen wie ^?/rw il.

20, 40; (fsiöü), Schonung, il. 7, 409; XQsi^c^ , Bedürfniss,

il. 10, 118; od. 2, 28; ^>/, Wiederhall; Tra^cJ, Ueber-
redungsgabe; KaXvipco od. 1, 14, deren Grundform ur-

sprünglich allerdings wohl auf oni ausging. Der in allen

Casus mehr oder weniger sich zeigende Wechsel von
Grundformen auf Consonanten und solchen auf i im La-
tein machte sich insofern auch schon im Nominativ gel-

tend, als die Grundformen can-, Hund, und jiwcn-, Jüng-
linge die Nominative canis und juvenis (altind. yuvd
Rigv. 1, 11, 4) bilden; ähnlich wird auch aus Livius
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Androiiicns (hei Priscian , Seite 684) der Nominativ ca?--

vis (Grundform caron-)
^ Fleisch, angeführt; in gleicher

Hinsicht darf auch der Nominativ Jovis , Jupiter, aus

Enn. ann. 64 angeführt werden. — Von Grundformen auf
m ist hicms^ Winter, das einzige Beispiel, wofür hiemps
sich findet bei Enn. ann. 406 und 482 und Lucr. 5, 747.

Von Grundformen auf l gehört aus dem Griechischen

hieher nur aXc, Salz, Meer; der Lateiner hält das aus-

lautende 5 nicht fest , bildet säl, Salz , und ähnlich sol^

Sonne. Daneben stellen sich auch noch pugil, Faustfech-

ter; vigü, wachsam; mügil, Meerfisch; praesul, Vorge-
setzter

; cxsul, Verbannter ; consul, Consul, die zum Theil

vielleicht alte Grundformen auf i hatten. — Bei den
Grundformen auf r findet sich nominativisches qg nur in

äolischen Formen wie ficcxagg^ glücklich, x«^?^ Hand,
sonst nicht; in fxdgrvg (ficcQTVQ-)^ Zeuge, ist wohl g vor

g gewichen, sonst ist immer der Zischlaut aufgegeben

und dafür der vorhergehende Vocal meist gedehnt (1,

Seite 235), ^vie in tiutijq (naTSQ-)^ Vater; dvtJQ^ Mann,

diJQ, Luft, QijtcoQj Redner, X(Stooq, Kundiger, xeiq^ Hand,
ficcxaQj glücklich, öag^ röaQ_, Gattinn. Dem sind die

lateinischen Formen ähnlich : pater, Vater , mäter , Mut-
ter, doctorj Lehrer, daior, Geber, für, Dieb.

Die Grundformen auf s zeigen im Nominativ keinen

doppelten Zischlaut mehr, dafür aber im Griechischen

Dehnung des vorausgehenden Vocals und so auch oft im
Lateinischen: öacpijg (aacpsg-^ deutlich; vyi^jg^ gesund;

€i>y€Vtjg^ edel; SvgfjisvTJgj übelwollend; aldojg (aldög-)^

Scham; dvcciörig , unverschämt, od. 17, 449; homerisch

ri^iag {riFog-), Morgenröthe; XQwg, Haut, Farbe, mit

den Casus ;^^oo?, xgot , XQoctj bei Homer; Idq^ag^

Schweiss, ist vielleicht auch so zu denken. Lateinisch

sind Ceres (Ceres-)
\
pühes , mannbar, später puber;

Ji07iös, Ehre, später honor; Lucrez hat so nur arhös,

Baum, 1, 774, colös , Farbe (= x(?ft^'g), 6, 208; 1074,

und vapös], Dunst, 6, 952; sonst mit dem Uebergang
des 5 in r zum Beispiel ümor, Feuchtigkeit, 1, 309;

809; ardor, Hitze, 1, 777; error, Irrthum, 2, 132; vapor,

Dunst, 2, 150; arhor, Baum, 3, 784; südor, Schweiss, 2,

465; odor calor etsapor, Geruch Wärme und Geschmack,

3, 267. Der Uebergang in r ist nicht ganz gleichmässig

eingetreten, mit s erscheinen noch mos, Sitte, flös, Blume,



11

ros, Thau, as{ass-)^ Ganzes, As, gUs, Bilchmaus ; tellüs, Erde,

müs= fjivg, Maus; mas, männlich; exos(exoss-), knochen-

los, Lucr. 3, 721; vetus, alt; ?e^2(5, Hase; Ligus, Ligurier;

Venus
\

pulvis, Staub; cinis , Asche; cucumis, Gurke;

vömis, Pflugschaar, Vergil Georg. 1, 162; mit r dagegen

zum Beispiel veter, alt, bei Enn. ann. 17; vomer, Pflug-

schaar, bei Verg. Georg. 1, 46; degener, entartet; hi-

corpor, zweikörperig ; celer, schnell. Bisweilen ist un-

sicher , ob r wirklich auf s zurück weist, oder etwa ur-

sprünglich ist. —
Abgesehen von denjenigen Formen, die aus rein laut-

lichen Gründen das nominativische 5 einbüssten, zu de-

nen wir unbedenklich auch solche wie scriba, Schreiber,

rechnen
,
giebt es von männlichen Wörtern nur sehr we-

nige Pronominalformen, für die ein ursprüngliches no-

minativisches s durchaus nicht angenommen werden darf,

nämlich ausser «/w = ego, ich, alt syodv , und av ^= tu,

du, im Griechischen nur ö = altind. sä, der, und im
Lateinischen nur iste, er, ipse, selbst, ille, jener, qut,

welcher, und Mc, dieser, Lucr. 6, 1047, oder hlc,

Lucr. 6, 9.

Ausserdem aber fehlt für uns jede Spur eines nomi-

nativischen s bei den weiblichen Grundformen auf altes

ä, das im Latein im Nominativ sehr früh verkürzt ist:

terra, Erde, mensa. Tisch, bona dea, guteGöttinn, ami-

eitia, Freundschaft ; aliqua, irgend eine. Im Griechischen

ist der fragliche Vocal grossentheils lang, theils als ä
theils in der Jüngern Gestalt des t/; xcogäj Gegend, (To-

(fiäj Weisheit, dyaO^ij^ gute, xoqtjj Mädchen, 6sQf], Hals,

xÖQQfj, Schläfe; vvfKfjfj, Nymfe, iL 6, 21; (pvyij = fuga,

Flucht; nöäj Gras, arod, Halle, sMä^ Oelbaum, S^sd,

Göttinn, iL 1, 55; 195; 5, 721. Sehr oft ist aber das

nominativische a kurz und zwar, wie es scheint, durch-

gehends in solchen Formen, die ursprüglich auf icc aus-

gingen und diesem Ausgang im Altindischen ein i gegen-

über zu haben pflegen, wie noxvia iL 1, 357, = altind.

pätni , Herrinn. Wir nennen aus Homer d^dXaaaa, Meer,
iL 1, 157; aha, Geschick, iL 1,416; yata, Erde, iL 2,

95; 699; dg/vgonf^a^ silberfüssige , iL 1, 538; 556;
yXcoaaa , Sprache, iL 2, 804; ägovga, Land, iL 2, 548;
fxoTga, Schicksal, iL 3, 101; afa, Erde, 11.3,243; niaoa,

Pech, iL 4, 277; loxsFaiga, Pfeilschiesserinn , iL 5, 53;
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r'hi'fXXcx, Stiii-m, iL 0,310; (fv^a, Flucht, il. 9, 2 ; Xi'frrra,

AVuth, il. 9, 239; ;f«7«f«, Hnocl, iL 15, 170; Tgdm^a,
Tisch, iL 24, 470; dsdnoivcc , Herrinn, od. 19, 83; dvo-
7r«ra (ein imbekannter Vogel), od. 1,320; Föaaa, Stimme,
od. 24, 413; rjxriFeaaa, rauschende, il. 1, 157; näda,
jede, iL 2, 149; dXa , himnüische, edle. il. 2, 714; od.

10, 455; Mxsra, schnelle, iL 2, 780; 790; 795; iiivc,

eine, il. 3, 238; Xct, eine, iL 4, 437; 21, 509; — Ganz
eigenthümlich in ihrer l^ildung stehen liae-c, diese, und
quae^ welche ; darin scheint ein altes weibliches i enthal-

ten zu sein, wie es zum Beispiel im obengenannten alt-

indischen pdtm , Herrinn, oder im altindischen napti,

Enkelinn , vorliegt, welchem letzteren genau entsprechend
lateinisches neptis gegenübersteht, worin das nominati-

vische s nicht gemieden wurde. —
Die ungeschlechtigen Wörter stellen sich nur im No-

minativ und dem bei ihnen mit dem Nominativ stets

übereinstimmenden Accusativ und Vocativ selbstständig

neben die männlichen Wörter, haben aber auch in der

bezeichneten Casusbildung vielerlei Eigenthümhches.

Als besonderes Zeichen haben unter den ungeschlech-

tigen Wörtern ein m, das hier im Griechischen überall

in V überging, nur die Grundformen auf o im Griechisch-

lateinischen
,
ganz so wie die ihnen im Altindischen genau

entsprechenden auf a, so altind. yugäm = t,vy6v = ju-

gum, Joch , das also griechisch-lateinisch jugom wird ge-

lautet haben. Yqthqy dov :=: ovum, Ei; cpvXXop^=folhim^

Blatt; jTÖTsgov = utrum, welches von beiden; meum,
sfjidvj meins; tuum, (TöVj deins; aevom, Zeit, Lucrez 2,

501; 1094; 1171 und sonst; novom, neues, Lucr. 5,298;

olivom, Oel, Lucr. 2, 392, = slaiov, ijjsum, selbst.

Ganz eigenthümlich, auch durch seine Beschränkung

auf pronominelle Formen, ist das angehängte d, auf das

mittels der Lautverschiebung auch unser scharfes s in

tvas, das, gutes und ähnlichen Formen zurückführt. Im
Griechischen ist es spurlos abgefallen im Gegensatz zu

dem eben behandelten alten m, das sich doch in der Ge-

stalt des V noch erhielt. In Frage kommen hier id, es

;

idem (aus id~dem) , das selbe; illud, jenes; istud, das;

hoc oder hoc (aus hod-ce) , dieses; quod, welches; quid

= Ti (aus Ttd), was, n^h^i ali-quid , etwas, ou, welches,

dass, ovTi, und |W^'w^ nichts; aliud = ällo (aus ällod)^
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anderes, wofür aliä sicli findet bei Lucr. 1, 263; 407;
1115; 3, 970; 5, 257; 1305; 1456, der 2, 507 aliud

hat; — ro (aus töö) i= altind. täd, das, nebst tovto,

dieses, avzöj es, zahw^ das selbe, und xoaovxo (neben

ToaovTov), so grosses; 6 (aus jod) = altind. ydd^ wel-

ches ; sx8tpo (neben xeXvov)
,
jenes.

Alle übrigen ungeschlechtigen Wörter lassen in ihrem
Nominativ durchaus kein Zeichen zutreten, sondern ge-

ben die reine Grundform, die dann nur den nothwendi-

gen Lautveränderungen, über die im ersten Bande von
Seite 227 an gehandelt wird, unterworfen wird,

Grundformen auf i sind im Griechischen selten: Idqiy

kundig; rgocfi., geschwollen, gross, iL 11, 307; im La-

teinischen ist das auslautende i nie bewahrt, sondern in

e übergegangen, in manchen Bildungen aber ganz ge-

schwunden: 7nare (mari-J^ Meer] re^e, Netz; facile^ leicht;

acre, scharf; mille, tausend; osse, Knochen, später os

;

lade, Milch, Enn. ann. 355; Flatus Menaechmi 5,9, 30,

später lac; sale, Meer, Enn. ann. 378; exempläre, Vor-
bild, Muster, Lucr. 2, 124, später exemplar ; calcar,

Sporn, animal (animäli-J , Thier. — Bei den Grund-
formen auf u ist die stete Länge dieses Vocals im La-

teinischen im Auslaut auffallend: genü = yovvj Knie;

pecü ^=^ TKJoi) , Vieh, iL 3, 198; ööqVj Speer; ^is&v^ Meth;
äcrtVj Stadt; yXvxv, süss; nolv^ viel; sv , gut; iiuolv^

Wunderkraut, od. 10, 305; cornü, Hörn; verü, Spiess.

Consonantisch ausgehende Grundformen werden viel

verstümmelt. Auf h bietet sich hälec , Fischlake ; man-
che auf t: Caput ^ Kopf; lac (lad-) = ^^«7« (jcclaxT-),

Milch, dem ähnlich cor (cord-J, Herz, verstümmelt ist;

fiiXt, {^sXlx-) Honig, iL 11, 631; namentlich zahlreiche

auf nt, die im Griechischen in der Regel das t einbüss-

ten, so die Participia (psgov (q^sgouT-), tragend; Isyov,

sagend, xid^iv {tiS-svt-)^ setzend, zvipav, schlagend; näv,

all; xaqisvj lieblich. Der Lateiner lässt bei den ent-

sprechend gebildeten Adjectiven und Participen das Un-
geschlechtige auch durch die männliche Form vertreten,

gebraucht daher Formen wie prüdetis, klug^ fcrens, tra-

gend, praeceps, eilig, Concors^ einträchtig, auch ungc-
schlechtig, wie Lucrez 1, 444: inäne vacansqtie, leer und
ledig. Zu Grundformen auf nl gehören ursprünglich auch
die, die im Griechischsn auf cn ausgehen und im Nomi-
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nativ gar keinen auslautenden Consonanten mehr haben,

wie öpoiia [üvo^ar-, eigentlich övo^avT-), Namen; ßXrjfjia,

Wurf, an die auch zum Beispiel aXficfa, Salböl, und
xccQT} (aus xagaFa)^ Haupt, iL 2, 11 ; 259; IG, 341, sich

anschliessen; auch (Jisya, gross, iL 2, 43; nicht minder
manche, die an Stelle des t im Nominativ ein q haben,

das auf den Nasal zurückweist , wie die Form ocÄtupaQ

(aus cclenfav-, äXenpavt-, Genetiv: dXdifazog)^ Salböl;

finaq (jjnaT-j ^navT-)^ Leber; (fQsaQj Brunnen; axiaq,

Talg; ösXsaQ, Köder; fM«^, Speise, iL 5, 369; övaq,

Traum, iL 1, 63; rj^iaQ^ Tag, iL 1,591; vömq , Wasser;
axioQ , Koth; iFsXdcoQ, Wunsch, iL 1, 41; t^xfKüQ, Ziel,

Gränze, iL 1,526. Auslautendes einfaches ^ist im Grie-

chischen, namentlich nach a und o, oft in g übergegan-

gen: xsgag (xegaz-), Hörn; tsQag, W^underzeichen ; ovocg^

Ohr, dafür schon ovg iL 11, 109; 20, 473; tszvcpog {t€-

TVifOT-) geschlagen habend; döog, Fsidog, wissend, od. 9,

428.— Grundformen auf n hatten nach diesem ursprüng-

lich auch oft noch ein t: nömen (nomen-, aus nöment-J)

Namen; regwien, Leitung, semen, Samen; anders gebil-

det sanguen, Blut, Lucr. 1,860; fisXav, schwarz, iL 16,

161; od. 10, 304; zsqsVj zart, ä^q^v , männliches, sv,

eins. Auf r ausgehende Formen, die auch mehrfach in

das eben beschriebene Gebiet übergreifen, nennen wir

noch riQ j sag ^= vir ^ Frühling; nvq, Feuer; rixog, Herz;
uoQ, Schwert, iL 14, 385; vsxzag , Göttertrank; vnaQj

wirkliche Erscheinung, od. 19, 547; 20, 90; iter, Weg;
jeciir, Leber

;
femur (neben fernen) , Oberschenkel

;
juhar,

Glanz; aequor, Fläche; röbur , Kraft; ehur , Elfenbein;

fulgur, Blitz; — ausserdem fär (farrj, Spelt, das ganz

ähnlich verstümmelt ist wie mel (mell-J , Honig, und 05

(oss-J, Knochen ; noch nennen wir das Adjectiv pdr, an-

gemessen, Lucr. 1, 361; 458; 2, 125; 849, dessen wei-

tere Bildungen kurzes a haben.

Als Grundformen aufs, deren Bildung aber im Grunde
gar nicht überall dieselbe ist, sich mehrfach auch mit

den vorhin schon besprochenen Formen berührt, bieten

sich auf den ersten Blick aes^ Erz, crüs, Bein, 6s, Mund,
jus, Hecht, jus, Brühe; väs , Geiäss , Lucr. 6, 555; fäs,

Recht, Lucr. 5, 160; auch die lateinischen Comparative,

wie melius, besser, hrevius, kürzer, levius , leichter; im
Griechischen viele Adjective auf sg wie öacfsg^ deuthch,
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dXrj&sQj wahr, sv^isvecj wohlwollend. Namentlich zahl-

reich sind die Substantive mit dem Nominativ oc, in w^el-

chem Suffix im Lateinischen sich der Vocal wider früh

verdunkelte: ysvoq = genuSy alt genos , Geschlecht; ßs-

Xogj Geschoss; axsXog, Schenkel; d-sqoc, Sommer, od. 11,

192; vsfiog, Weideplatz, =: nemus , Hain; corpus^ Kör-
per; (focog, Licht, 11. 2, 49 ; 6, 6; 8, 282; 11, 2; 797
und sonst, ist wahrscheinlich nur eine falsche Form für

(fdFog, Licht, iL 16, 95; 17, 615 und sonst. Viele

zugehörige Formen hielten auch das alte reine a fest,

so bei Homer xvscpag, Dunkelheit, iL 1, 475; 8, 500;
dsnag , Becher, iL 1, 584; y^gccg^ Alter, iL 1,29; ysgagj

Geschenk, iL 1, 118; 16, 457; asXac, Glanz, iL 8, 76;

ösfjiag, Körper, iL 11, 596; od. 4,796; 5,213; 24,548;
aißagj Scheu, iL 18, 178; od. 3, 123; axsnag. Decke,

od. 5, 443; 6, 210; ovSag, Boden, od. 8, 376; x^sFag,

Fleisch, od. 8, 477; 16, 443; 17, 344; xiZag, Vliess, od.

16, 47; aifiXag, Schemel, od, 18, 394.

Yocatlv.

Der Vocativ hat überall kein besonderes Kennzeichen,

die Grundform wird nur den bestimmten lautlichen Ver-

änderungen unterworfen; dazu ist aber zu bemerken,
dass sehr früh schon manche Vermengungen mit der No-
minativform eintreten, ebensowohl schon im Homer als

auch in der ältesten Geschichte des Lateinischen, sie

fanden also wohl auch schon hie und da im Griechisch-la-

teinischen Statt. Dass die ungeschlechtigen Wörter ih-

ren Vocativ vom Nominativ nie unterscheiden, ist schon

bemerkt.

Die Grundformen auf o, also ursprüngliches a, haben
im Griechischen und Lateinischen in genauer Ueberein-

stimmung an die Stelle dieses Vocals ein e treten las-

sen: vU, Sohn, iL 2, 23; 4,93; 338; ä öFtlXs, Feigling,

iL 24, 518; od. 11, 618; (fiXs Fsxvqs, lieber Schwäher,

11.3,172; cfU€ 0orß€, lieber Foebos, iL 16,667; cfXXs xa-
aiyvfjts, lieber Bruder, iL 21,308; dXe ytqaUj edler Alter,

iL 24, 618; 6 hone, o Guter, Lucr. 3,206; Bömiile die,

göttlicher Bomulus, Enn. ann. 115; mmcie, o Bote ; Belle,

Delischer. Nur bei Eigennamen fliesst im Lateinischen
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das e mit vorausgehendem ^ zu ^ zusammen: Memmi, o

Memmhis, Lucr. 1, 411; 1052; 2, 143 und sonst; Ver-

gilt, o Veigilius; Mercnri , o Mercurius; Jlöräfi, Hora-
tius; J\)nipci, o Pompejus; Gdi, o Gajus. Dazu stellen

sich noch fVi , Sohn, aus ftlic, und gon , o Genius, Ti-

bull 4, 5, 9; auch m/, mein, ist eigenthümlich statt mee
(wohl aus mcje). Beachtenswert!! ist die Verbindung der

männlichen Form mit der ungeschlechtigen, doch männ-
lich gedachten, in (fiks tsxvoVj liebes Kind, od. 2, 363;

3, 184; 15, 509, und dem anders gestellten tsxvop cfUs

od. 15, 125, neben (piXov tsxoq, liebes Kind, od. 16, 25.

Wo US im Nominativ nach r abfiel, geht auch der Voca-
tiv so aus: puer^ o Knabe, doch zeigt in alter Zeit sich

noch oft das e: puere, o Knabe, Plautus Asinaria 2, 3, 2.

Uebereinstimmung im vocativischen Gebrauch des Nomi-
nativs zeigen ^eög z=z deus, o Gott, im Gegensatz zum
altindischen wirklichen Vocativ daiva, o Gott, Eigv. 1,

35, 11; Matthäus 27, 46 steht x>es fjtov x^ss fiov, mein
Gott mein Gott. Noch steht vocativisch cfiXog^ lieber,

od. 17, 415; w (fUog od. 3, 375; av (filoq, du lieber,

od. 8, 413; ifiXog cJ MsvsläFs, lieber Menelaos , il. 4,

189; ya(.ißQdg sfiog d^vycxxsq t8, mein Schwiegersohn und
meine Tochter, od. 19, 406, ist wohl anders gedacht.

Weibliche Formen auf altes ä haben den Vocativ dem
Nominativ ganz gleich: d^eä, Göttinn, il. 1, 1; 401; 5,

815; dXa ^sd , himmlische Göttinn, il. 10, 290; Motaa,

Muse, il. 2, 761, od. 1, 1; Fdvaaaa, Herrinn, od.^ 6,

149; 175; ifilrj xscpccXri , liebes Haupt, il. 8,281; xovqi],

Jungfrau, od. 8, 468; 6 bona dea, o gute Göttinn.

Vocalverkürzung findet sich im Aeolischen, wie in xovqa,

Mädchen, Nominativ xot;(>« (Ahrens 1, 109); bei Homer
nur in vvfxcpa (filTj, liebe Frau, il. 3, 130; od. 4, 743

(Nominativ J^i;>^j/, Nymfe, II. 6, 21; od. 1, 71 und sonst.

Oder liegt hier eine andre Form vor?).

Lateinische Bildungen mit e wie facies, Gesicht, ge-

brauchen ohne Unterschied die Nominativform auch vo-

cativisch und ebenso die männliche des nominativischen

s irüh beraubten auf a, ^Aq scriha, Schreiber, bei denen

vielleicht dann wirkhch noch von einem Vocativ die Rede

sein darf. Die gegenüberstehenden griechischen mit No-

minativ riQ (äg) haben den Vocativ ohne s, bilden ihn

also selbstständig: KqoMtj, o Kronos' Sohn, il. 4, 25;
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""ArqsFidrii Atreus' Sohn, il. 1, 59; 122; IlrjXeFidri,

Sohn des Peleus, il. 1, 146; Alvsiäj o Aineias, il. 5,

180; 230; 6, 77; « XQVOri, o Chryses, il. 1, 442; "Eq-

fi€iä, oHermeias, od. 5, 87; il. 24, 334; vipayögi]^ Gross-

maul, od. 2, 85; 303. Die Bildungen auf vrjg im Nomi-
nativ aber haben im Vocativ sämmtlich mit kurzem Vo-
cal Ta : Tsixfc^inA^xa , Mauererstürmer, il. 5, 31; 455;
doXofju^zaj Listiger, il. 1, 540; rinsqonsvzd , Betrüger, il.

3, 39; 13, 769; ©owt«^ o Thootes , il. 12, 343; xvavo-

laXxa, dunkelhaariger, il. 15, 174; 201; od. 9, 528; no-
Isiiicxdj Krieger, il. 16, 492; w^ozaj o Bogenschütz,

il. 11, 385; TioixiXofi^raj Schlauer, od. 13, 293; avßMva,

Sauhirt, od. 14, 55; 165; 360 und noch oft. In dsg-

noTccj Herr, neben seinem Nominativ dsctnoT^g ver-

schiebt sich auch der Accent. Daran schliessen sich auch
ndnncc^ Väterchen, od. 6, 57, nvrconcc^ Hundsgesicht,

il. 1, 159 und nagd-svontnaj Mädchenbegaffer, il. 11, 385;
svQvFona, weitdonnernder, il. 15, 241 und fujusTa^ Ge-
bieter, il. 1,508, lauten im Nominativ ebenso und ebenso
wohl auch lezia, Väterchen, il. 4, 412 und ccvraj Vater,

il. 9, 606; 17, 561, sie schliessen sich also in dieser Be-
ziehung an die oben berührten lateinischen Bildungen.

Die Grundformen auf i und u haben nicht mehr im
Lateinschen, wo also zum Beispiel der Nominativ Jiosiis,

Feind, auch vocativisch gebraucht werden kann, wohl
aber im Griechischen deutlich den Vocativ neben dem
Nominativ: ficcvu, Seher, il, 1, 106; Jvgnaqi., Unglücks-
paris, il. 3, 39; 13, 769; qvöimoh, Stadtretterin, il. 6, 305;
FXqi> taxiXa, o schnelle Iris, il. 8, 399; 11,186; 15, 158;

24, 144; xaxv , schneller, il. 13, 249. Daran reihen sich

auch 2!iii'Vd^6Vj Smintheus, il. 1,39; co ''yixiXsvj o Achil-

leus, il. 1, 74; Vövaasvj Odysseus, il. 4, 258; od. 11,

60; "Odvasv od. 9, 517; 10, 64; 378; Ittttsv, o Rosse-

lenker, il. 16, 20; Zsv ndrsq , o Vater Zeus, il. 1, 503;

rq^v od. 22, 395; 481 und yQV^ od. 19, 383; 22, 411;
Alte, attisch yqav; ßov , o Rind. Dass Formen wie

rixca, Wiederhall, ursprünghch auch den Grundformen
auf i angehörten mit wahrscheinlichem Ausgang oni, wie ^

schon oben angedeutet wurde , zeigen ihre Vocative auf
Ol, wie AriToX, Leto, il. 21, 498, der einzige solche,

der bei Homer begegnet. An diese Bildungen schliessen

ßich mit ihrem Vocativ auch cxtöoX, o Scham, und »loX,

2
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Morgonröthe , clercn Grundformen docli sonst als al-

66g- und riog-^ rjrog- sich erweisen.

Bei den Grundfoi-men auf Consonanten sondert der

Lateiner nie mehr den Vocativ vom Nominativ, so dass

nun sogar ein eigentlich männlicher Nominativ, wo wie

oben bemerkt wurde, der ungeschlechtige durch seine

Form nicht mehr von ihm geschieden wurde, auch als

ungeschlechtiger Vocativ gebraucht werden kann, wie

fclix, glückliches, prnäe'ns,\i\\\gQ?>. Bei Grundformen auf

Kehl- oder Lippenlaute pflegt auch der Grieche, abge-

sehen von w ^i;V«t {Yvvaiy-) ^ o Frau, il. 3, 204; 24,

300; od. 19, 555; 583, den Nominativ vocativisch zu

verw^enden: Ooivil^, o Foinix, il. 9,606; 17, 561; ür;Qv'^,

Herold, od. 4, 681; 707; 8, 477; AVxAwt//, o Kyklop,

od. 9, 347; 364; 475; 502. Auch ijQMgy o Held, il. 10,

416; od. 7, 303; 10, 516, hat ihnen ähnlich nominativi-

sche Form. An jene Beispiele schliesst sich auch Fäval^,

Herr, il. 16, 514; 19, 177; 146; od. 8, 339, obwohl
seine Grundform auf t ausgeht als FdvaxT-, Es begeg-

net indess auch der Vocativ Fava (lautlich zunächst für

rdvax), Herr, il. 3, 351; 16, 233; od. 17, 354: denn
bei Grundformen auf Telaute hat der Grieche meist deut-

lichen Vocativ, der dann den Telaut selbst natürlich auch
verlieren muss: ndi [naiß-) od. 24, 192 und nav^ oKind,

od. 11, bbS ] "^QT8fii. CAQteiiid-)^ o Artemis, od. 20, 61;
Qsu, Thetis, il. 24, 88; 104; ysQov {ysqovx-), Greis,

il. 1, 26; 23, 618; 24, 379; 411; 460; Kdlxav (Kdl-

XCCVI-), Kalchas, il. 1, 86; Soccp , o Thoas, il. 13,222;

228; Ilovlvdaiiav j o Putydamas, il. 12, 231; Alfav^ o

Aias, il. 7, 288; 11, 465 und sonst; AüFodafiav, o

Laodamas, od. 8, 141; 153; AXyJfi^öoVj o Alkimedon,

il. 17, 475; 501; *Aii(pip,edov , o Amiimedon, od. 24, 106;

AQsXov, Herrscher, od. 8, 382; 401; 9, 2; Qs^i,^ o The-

mis, erscheint il. 15,93 auch so, oWohl es als Grund-
form sonst Gsfiiar- bei Homer aufweist. Als Ausnahmen,
also mit vocativischem Gebrauch des Nominativs , bieten

sich noch Gsug^ o Thetis, il. 18, 385 und 424 (ob mit

Recht? da doch il. 24, 88 auch Ghr langvocalisch steht),

und yXavxamig (/XccvxöjTiid-)
^ o Glanzäugige, il. 8, 420

(verworfene Stelle); w novg^ oFuss, Sofokles Filokt. 786.

Ausserdem behalten die Participia auf äg (Tvipäg, schla-

gend), eig und ovg im Nominativ diese Form auch im Vocativ.
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Die Grundformen auf v^ q und g, die im Nominativ
Dehnung des letzten Vocals zeigen, wahren im Vocativ
die alte Kürze: nsnov, o Trauter, iL 16, 492; 17, 120;
*Aycc^s}ivov il. 23, 49; Ma^äov iL 14, 3; TtvXlonodloVj

Lahmfuss, iL 21, 331; yttov, Hund, iL 8, 423; 11, 362
und sonst; nsgicfgoy, verständige, od. 18, 245; 285; zd-

Xav, unglücklicher, od. 18, 327; 19, 68. In^Anollov
(AjiöXXmv-) iL 2, 371 ; 7, 132 und noasiöäov {nodeiödow-)
iL 14, 357; od. 8, 350 ist sogar der lange Vocal der

Grundform verkürzt. Wörter mit betontem t/V oder wV
im Nominativ halten es im Vocativ, zum Beispiel Tioifjujvj

Hirt. — Bei den Grundformen auf q ist Accentzurück-
ziehung, genau mit der altindischen übereinstimmend, zu
bemerken bei ticctsq (altind. pitar) , Vater, il. 24, 362;
21, 512; od. 8, 408, und d^vyateq (altind. dühitar)^ Toch-
ter, iL 5, 348; od. 20, 61, im Gegensatz zu ihren No-
minativen naxriQ = altind. pitä und d-vyccTfjQ = altind.

cJnhita ; auch Zusammensetzungen wie dixTfA^t^rsg (Nominativ

dvcfj/TJTTjQ) , böse Mutter, od. 23, 97, schliessen sich je-

ner Erscheinung an. Sonst sind zu nennen [i^tsq, Mut-
ter, iL 1, 352; od. 11, 164; 23, 97; däsQ , Schwager,
il. 6,344; 3d6;''ExtoQj Hektor, il.2,802; dpsQ^ o Mann,
iL 24, 725; Msvtoq od. 2, 243; 322; 240; NsawQ od.

3, 79; 202; FsXtttjuoq od. 11, 57; donoQ , Geber, od. 8,

335. Lange Vocale der Grundform bleiben unbeeinträch-

tigt: XcoßrjTrJQj, Schandbube, il. 11, 385. — Von Grund-
formen auf g nennen wir: Jif^6fJi>rj68g il. 10, 477; 77«-

TQüxXsFsg iL 1, 337; 11, 823; 16, 7 und sonst; ""Agsg

ccqsg, verderblicher Ares, il. 5, 31; 455; dloysvig, edler,

il. 2, 173 j od. 10, 443; dyaxXsFsg, ruhmreicher, il. 17,

616; diFotQf.(psgj von Zeus ernährter, edler, il. 7, 109;
dvaidsg, schamloser, il. 1, 158; döFesg, unverschämter,

iL 8, 423; 21, 481; xsXaLPscpsg, dunkelwolkiger, od. 13,

147; Asidodsg od. 21, 168. — Zum Schluss bemerken
wir, dass der homerische Vocativ das Ausrufwörtchen w
sehr häufig vor sich hat, meistens allerdings nicht.

Accusativ.

Der Accusativ war im Griechisch -lateinischen ohne

Zweifel überall durch ein angehängtes m gekennzeichnet;

2*
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im Lateinischen blieb es durchaus bewahrt, im Griechi-

schen ging es in v über oder verschwand und zwar letz-

teres im Allgemeinen bei allen auf Consonanteu ausge-

henden Grundformen.
Der alte Ausgang om bei den Grundformen auf o zeigt

sich im älteren Latein sehr viel, später tritt um dafür

ein , am Spätesten bei vorhergehendem v : rivom , den
Bach, Lucr. 5, 1393, der 2, 30 aber auch schon riviim

hat; vtrom, den lebendigen, Lucr. 4, 767; der Grieche

hat dafür ov : dyqov = agrum , den Acker; Xnnov -.i^

eqni())i, das Pferd. Bei den Vertretern des alten ä ist

im Griechischen die Sache eben so einfach: Ilijpshcov,

den Peneleos, il. 13, 92; 'Eq^^v, den Hermes, od. 8,

334; *EQiieiäv , il. 24, 333; xov notr^TfjVj den Dichter;

T^p oo(fiäp, die Weisheit; Tijp xo^tjVj den Schnitt; nicht

minder bei den weiblichen Wörtern auf « ; (pv^av, Flucht,

il. 14, 140; 15, 62; im Latein wird vor auslautendem
7)1 jeder Vocal gekürzt: fuga7n= (fvyijy, die Flucht, und
diem, den Tag. Wir nennen hier noch fisyap, den grossen,

iL 1, 233; 4, 534 und XäTap, den Stein, il. 2, 319; 3,

12; auch MivodV , il. 14, 322.

Grundformen auf i : ^rjviv , den Zorn, il. 1, 1; iidv-

nVj den Seher, il. 1, 62; fjbTJziPj Einsicht, iL 2, 169; nö-
aiv, Gemahl, il. 3, 163; ^iv, ihn, sie; IXv , den Löwen,
il 11, 480; so vielleicht auch rxv (= vim)^ die Kraft,

il. 5, 245; 7, 269; od. 9, 538, es wäre in der gewöhn-

lichen Deutung dann ebenso missverstanden, als man oft

Zflv (= altind. dyclni, den Himmel, Rigv. 1, 30, 19; 1,

31, 4; 1, 13, 14.), den Zeus, iL 8, 206; 14, 265; 24,

331 falsch aus Ztjvu erklärt hat. Der Lateiner wird

sehr früh unsicher im Festhalten des Ausgangs im, lässt

oft em, das bei consonantischausgehenden Formen als der

gewöhnliche Accusativausgang uns noch entgegentreten

wird, dafür eindringen; einzelne Wörter halten das im
allerdings fast durchgehends. Lucrez hat mit im zum
Beispiel noch sitim^ Durst, 2, 663; 5, 945; pttppim^

Schiffshintertheil , 4, 389; febrim, Fieber, 6, 656; doch

mit em schon ignem (=;= altind. Agnim Bigv. 1, 1, 1

und oft), Feuer, 2, 674; nävem (ndvi-J , Schiff, 4, 390;

classem (classi-), Flotte, 2,43; imbrem (imhri-J, Regen-

guss, 1, 784; 6, 1176; orbem , Kreis, 2, 613; 3, 989;

5j655; vestem, Kleid, 3, 386; 614; finem, Ende, 1, 107;



21

551; 3, 1093; amnem, Strom, 4, 1025. Ennius bietet

mit em unter andern avem, Vogel , ann. 83 ; hostem, Feind,

Enn. SiTin.2S4:; pestenij Verderben, trag. 15; 21] piscem,

Fisch, Seite 166. Namentlich bei den Adjectiven dringt

em früh ein: acrem, heftig, Lucr. 1, 69; fortem, tapfer,

Enn. com. 3; talem, solchen, Enn. trag. 158; omnemj
jeden, Enn. trag. 209. Weibliche Wörter mit Nomina-
tiv es, wie nühes, Wolke, haben stets em : nubem,. Mit
im nennen wir noch clävim, Schlüssel, Tibull 2, 4, 31;
turrim^ Thurm, Verg. Aen. 12, 673 und 674; neptim,

Enkelinn, Curtius 6,5,7; messim. Ernte, Gellius 2, 29;
einige Wörter sollen es immer haben, wie tussim, Hu-
sten, sitim, Durst, secürim, Beil (Vergil Aen. 11, 656;
696; 2,224), rävim, Heiserkeit, Älbim, die Elbe, Tihe-

rim, die TiJber, andere schwanken vielfach. Zu sicherem
Urtheil müsste man alle Beispiele wissen.

Grundformen auf u: l^^vVj den Fisch; nri%vv, den
Arm; (joxvv, den schnellen = altind. dgüm, Rigv. 1,4,7;
aciim^ Nadel, quercum^ Eiche, ductum, Leitung; alle so-

genannten Supina auf um gehören auch dazu: cuhitum
Ire, zum Schlafen gehen. Die Wörter suem (griechisch

noch Gvv iL 9,539; od. 14,27; 16,454; vv od.14,419),

das Schwein, und gruem., den Kranich, mit den Grund-
formen SU und gm sind den consonantisch ausgehen-

den Formen nach gebildet und ähnlich wie zum Bei-

spiel altindisches tanüam, den Körper, Rigv. 3, 53, 8

und 7, 101, 3 oder spät griechische Formen wie ocpQva

(statt o(fQvv), die Braue. Schon Homer zeigt neben sv-

Qvv, breiten (altind. urüm, den weiten, Rigv. 1, 24, 8),

iL 1, 229; 384; 19, 196; 257; 20, 299 und sonst die

Nebenform svqsFci iL 6, 291; 18, 140 und 21, 125, in

der die bei Betrachtung der folgenden Casus noch wei-

ter wichtige Vertretung des v durch sF beachtenswerth

ist. Grundformen auf tv (alt wohl besser als sF- oder

rjF- anzugeben) bilden den Accusativ sa, alt sFa; bei

Homer fast ausschliesslich riFa : Isg^Fa^ den Priester, iL

1, 23; 62; 377, später Isgsa; ""AxdrjFa, den Achilleus,

iL 1,558; 2,3; ßaadrjFa, den König, iL 6, 163; 7,180;
^OdvaflFcc iL 8, 92; 10, 109; r/vi^ox^Fcc, Wagenlenker, iL

8, 321; Homer hat sFa nur in den Namen Kui^vsFa^ den
Kaineus, iL 1, 264; OriasFcc, iL 1, 265; od. 11, 631;
TvdsFa iL 6, 222; FKpsFa i\. 16, 417; ""AficcQvyx^Fa iL
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23,030; yiöv(r(rfFaCOSvc(rrj"?) od. 17, 301, imd dem wohl

auch hiolicr gehörenden fl^r«^ den Sohn, il. 13, 350, das

häufiger verkürzt via lautet, wie il. 1, 21 ; 17, 89; 12, 129.

Zu ;/ zusammengedrängt ist jenes fjf^a oder ^fcc bei Ho-
mer nur in Tvdfj, den Tydeus, il. 4,384, Mtjxksi^, den

Mekisteus, il. 15, 339, und 'Odi'(r^^ den Odysseus, od.

19, 136 und 24, 497. An diese Formen mit v oder f

schliessen ^\ar noch ßovVj, den Stier (lat. hovem) , il. 2,

402; 410, umhrisch hüm (Aufr. Kirchh. 128), und die

spätem YQavv , die Alte, und vavv , das SchiiF; Homer
hat nur vriFa, il. 1, 141 ; 308; 485 und sonst; einsilbiges

vsFa od. 9, 283 ist sicher falsch.

Alle Grundformen auf Consonanten nach der zunächst

bequemen Auffassung und die sich weiter ihnen anschlös-

sen hatten im Griechisch-lateinischen ohne Zweifel den
Ausgang am, worin das a meist nicht gut als Bindevocal

aufgefasst wird, vielmehr in die älteste Zeit der Wort-
bildung zurückweist und später erst aus Bequemlichkeit

weiter gebraucht wurde. Im Griechischen ist das m ge-

schwunden und nun macht das übrig bleibende a den
Eindruck der Accusativbezeichnung , im Latein wurde
das a in der Endung am zu e geschwächt, so entspre-

chen sich noöa zz: pedem , den Fuss , das griechisch-la-

teinisch noch die Endung am gehabt haben muss, viel-

leicht podam lautete oder noch padam; vicpa = m-
vcm, den Schnee; aXa = salem, das Salz. Vieler Bei-

spiele bedarfs hier nicht; verschiedenartige Behandlung
der Grundform wie in d^vyatsqu^ die Tochter, il. 5, 371
neben ^vyazqa il. 1, 13; 95 ist hier wenig von Belang.

Auffallend ist, dass das sonst nur nominativische oder

vocativische evgvFona, weitdonnernd, il. 1,498; 8,206;
14,265; 15,152; 24,98 und 331 Accusativ ist, als lau-

tete hier die Grundform 8vqvFon-. Besonders hervorzu-

heben ist noch, dass schon oft bei Homer
,^
noch mehr

aber in späterer Zeit , Grundformen auf Telaute mit vor-

ausgehendem unbetonten * oder v mit gänzlicher Nicht-

berücksichtigung der Telaute behandelt werden, als gingen

sie bloss auf jene Vocale aus, und daher die Accusative

IV und vv bilden: %«^tv (x^gn-), Gunst, il. 5,211; 874;

9, 613; sQtv, Streit, od. 3, 136; 161; doch sg^da, il. 3,

7; xogvy (xcgvO--) , den Helm, il. 13, 131; 16,215; doch
xögv^a, il. 11, 375; 18, 611; Sovgiv (&ovgid-, 11. 15,
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322), die stürmische, iL 15, 308; 18, 157; Oei^v (Gs-
Tid-), die Thetis, il. 16, 574; il. 24, 74; avaXxiv (avaX-

xid-, od. 4, 334), kraftlose, od. 3, 375; doch dvdXTuda
il. 13,777; 14, 126; 15,62; (pvXomv, Schlachtgetümmel,

od. 27, 475; doch (pvXomda od. 11, 314. Aehnlich ist

fj,cc(juvj Geissei, od. 15, 182 neben häufigerem iidaziyct,

wie il. 5, 226; 840 und sonst. Auslautendes $ der Grund-
form wird vor dem accusativischen a als zwischen Vo-
calen stehend stets ausgeworfen (während der Lateiner

es in r übergehen lässt : Venerem für Venesem , die Ve-
nus)

; die Vocale werden dann, bisweilen auch schon bei

Homer, zusammengezogen; die Ausgaben haben diese Zu-

sammenziehung meist nicht, wohl aber einige Male Zusam-
menziehung , wo sie nicht besteht ; letzteres im Accusativ
ccldco^ die Scham, der bei Homer nur aldocc (aus aldoaa)

lautet, il. 2, 262; 13, 122; 15, 561; 661; 22, 75; 24,

111; 17, 351 und im Accusativ ^(jo^ Morgenröthe , statt

des wirklich nur homerischen ^foa (aus ^y /^o er«) il. 5, 267;

8, 565; 9, 240; 662; 11, 723; 12, 239; 18, 255; od. 2,

434; 7, 288; 9, 26; 151; 306; 436; 11, 375; 12,7; 13,

240; 16, 368; 17, 497; 18, 318; 19, 50; 342; 319; 23,

243 und 246 ; ebenso findet sich x^oa (aus xqoc^cc) , die

Haut, den Körper, das auch die Ausgaben bieten il. 4,

139; 237; 5, 354 und sonst. In xsqria (doch wohl aus

XSQTiaa) ^ einen geringeren, il. 4, 400, ist der lange Vo-
cal beachtenswerth. Die bezeichnete Zusammenziehung
fand Statt in JToXvdsvxrj (Bekker -xsa), il. 3, 237; od.

11, 300; JiTofjiijdtj (Bekker -df«), il. 4, 365; 5, 881;
nicht in Ji^eofi^ösa il. 6, 235; 8,138; S^soFstd^ (Bekker
-dia), den gottgleichen, il. 3, 27; 450; 24, 483; od. 21,

277; TTQcoTonayTJ (Bekker -ysa)
^ neugefügt, il. 24, 267;

Evnsid^ri (Bekker -d-ta) od. 24, 523; alvonaü^ri (Bekker
ebenso), den ungiückhchen , od. 18, 201. — Noch fan-

den einige anderartige Vocalzusammenziehungen , bei de-

nen auch zum Theil g ausfiel, Statt in dxgaf^, hoch-
herstürmend, od. 2, 421; ixoo (wohl aus i%w«j ix^va?),

Götterblut, il. 5,416; Idgio, Schweiss, il. 4,27; 11,621;
21, 561; 22, 2; xvxsiM, Mischtrank, il. 11, 624; 641;
dafür xvxsM od. 10,290; 316. Die in den Comparativen
später häufige Zusammenziehung hat Homer nur in dfislpa)

(aus d^isivoa, d^dvova), den besseren, il. 4, 400; 9,423,
und agdü), der vorzüglicheren, il. 10, 237 und od. 3,250
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neben nnnyorct od. 24, 374; iL 7, 358; 0,104; fid^oi^rt,

den grössern, il. 0, 202, x^Iqovu ^ den sclilecliteren , iL

17, MO, nnd anderen. Hier würden auch Accusative \\rie

rjyM
,
den Wiederliall, ^ancfw nnd iilmliclie ihren Platz

finden. Soleherlei Formverschränkungen brachten auch
früh mancherlei Yerinengungen consonantischer mit voca-

lisch auslautenden Grundformen, wie im Accusativ 2(a-

x(jdTi]p neben ^coxgdT^ (alte Grundform ZvoxQatsg-).

Ganz eigentliümlich für sich stehen die pronominel-
len x'Vccusative ifjf, (as, mich, asj dich, 6^ sich, und die

stets langvocalischen lateinischen me, mich, te, dich, 5e,

sich, in denen sehr frühen Abfall eines auslautenden m an-

zunehmen vielleicht nicht zu gewagt ist. Im Altindischen

liegen mam und tonloses ma, mich, tvam und tonloses

tvä, dich, neben einander. Die in älterer Zeit wohl be-

gegnenden ted, dich, Enn. trag. 203 und med ^ mich,

Enn. Seite 167, sind möglicher Weise nur durch Ver-
wechslung mit der Ablativform gebildet.

Die älteste Bedeutung des Accusativs ist ohne Zwei-

fel die rein örtliche des Wohin, die allerdings früh zu-

rückgedrängt , aber doch weder im Lateinischen noch im
Griechischen ganz verdrängt ist. Dort sind domum, nach
Hause (ganz entsprechend ist unser heim in Jieim kehren

ein alter Accusativ), rns, aufs Land, Römam, nach Rom,
und anderes immer lebendig geblieben, für das Griechi-

sche sind aus Homer anzuführen: ijfjihsQOV öwj in unser

Haus, od. 1, 176; ttjp vriaov , zu der Insel, od. 5, 55;

fxsyct ansog j zur grossen Grotte, od. 5, 57; as^ zu dir,

od. 9,351; ovQavov^ zum Himmel, il. 1, 317. Sehr häu-

fig ist übrigens dergleichen nicht und es ist hier noch

zu bemerken, dass Homer statt dessen gern eine beson-

dere Bildung anhängt , nämlich das Wörtchen ds
, das

sich meistens an den Accusativ anschliesst , nämlich in

:

""OXviinovde, zum Olymp, il. 1, 221; 394 und oft; Foi-

xöpdsj zum Hause, il. 1, 606; 2, 158 und oft; Fövds

döfjovds, in sein Haus, iL 16, 445; od. 1,83; 3, 272fr.;

dö^ovds, ins Haus, il. 24, 717 ff.; X6%ovds, in Hinter-

halt, il. 1, 227; od. 14, 217; nsdiovde, ins Feld, iL 6,

393; 8, 21 ff.; niolsiidvös, in den Kampf, il. 2, 443; 589

und oft; JovXix^övds, iL 2, 629; od. 14, 397; Hvlovös,

nach Pylos, iL 11, 760 ff.; ^o^oVc^«, zum Reigen, il. 3,

393; (foßovds, zur Flucht, iL 5, 252 ff.; Kvnqovds^ nach
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Kypros, il. 11, 21; nidovös, auf den Boden, iL 13, 796;
od. 11, 598; Alyvnzovde, nach Aigyptos, od. 4, 483; 14,

246; 17, 426 ff.; ^avaropös, zum Tode, il. 16,693; 22,

297 ff.; ßovXviovds, zum Abend, iL 16, 779; od. 9, 58;

XSQdovde, aufs Land, iL 21, 238; vofiovds, zur Weide,
iL 18, 575; od. 9, 438; norafiovSs, zum Fluss, iL 21,

13; 120 ff.; ^aXafiövös , ins Gemach, od. 2, 348 ff.;

^nftQovSfj zum Lande, od. 5, 56; 438 ff.; tiiistsqovös,

zu unserm , od. 8, 39 ff.; v/j^sTsgövös _, zu eurem, iL 23,

86; S^Mxöpös, zur Sitzung, od. 5, 3; XsxtqovSsj aufs La-
ger, od. 8, 292; 13, 254; novTOvds, zum Meere, od. 9,

495; 10,48; avcfsovds, in den Schweinestall , od. 10,320;
(Sjccd^ixövßs j in die Wohnung, od. 9, 451; dyqovds, auf

den Acker, od. 15, 370; 379; 21, 370; iisyaQovds, ins

Gemach, od. 16, 413; 21, 58; 23, 20; iiv^ovös, ins In-

nere, od. 22, 270; Uaqvriaovds, auf den Parnesos, od. 19,

394; 411 ff.; Kocovös, nach Koos, iL 14,255; 15,29;—
dyoQTJvösj zur Versammlung, iL 1, 54; 20, 4 ff.; 09-irivds,

nach Fthie, il. 1, 169; 19, 330; ytXvcsirivds , zum Zelt, iL

1, 185; 9, 712 ff.; Avxirivds, nach Lykia, iL 6, 168; 171;

iaiiivrjvds, in den Kampf, il. 2, 477; TqmijvSs (Bekker

Tqoirivde), nach Troia, iL 7, 390; 22, 116'ff.; 'I&ccxtjpös,

nach Ithake, od. 1, 163; 11, 361 ff.; ^TtccQTfjvdsj nach
Sparte, od. 1, 285; OQjiTCfjvde, nach Threke, od. 8, 361;
^YnfQijcrtrjvds j nach Hyperesie, od. 15, 254; ^äfjbrjvös, nach
Same, od. 15, 367; xgijpijudsj zur Quelle, od. 20, 154;

KQ'^Tfjvds, nachKrete, od. 19, 186; — nohvds, zur Stadt,

iL 5, 224; 4, 86 ff,; — Fdarvös, zur Stadt, iL 18,255;

24, 778 ff.;— äXaöe, ins Meer, iL 1, 308; 2,165; 181ff.;

slg äXadsj ins Meer, od. 10,351; nrjXsFicovdds, zum Fe-

hden, iL 24,338; Hv^mSs, nach Pytho, od. 11, 581;—
"AqyoqöSj nach Argos , il. 2, 348; (pooigds (wohl besser

(fdFoQÖs), ans Licht, il. 2,309; 16, 188 ff. ; zsXogdsj zum
Ziele. iL 9, 411; 13, 602; Xsxocds, ins Bett, iL 3, 447;
od. 23, 294; ßsv&ogds, in die tiefe, od. 4, 780; 8, 51;

ovddgdsj auf den Boden, il. 17, 457; od. 10, 440; sqs-

ßogösj in das Dunkel, od. 20,356; vtjFdds, zum Schiffe,

od. 13, 19. Vereinzelt steht das plurale* Oijßagds^ nach
Thebai, iL 23, 679; dann sind noch besonders zu beach-

ten das sehr häufige Foixadsj nach Hause, il. 1,19; 170;

179 ff. und (fvyaös, in die Flucht, il. 8, 157, 257 ff.;

in ^AFMgds, zum Hause des Ais, iL 7, 330; 16,856 ff.
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scliloss sich das de an den sonst auch so abgerissen ge-

brauchten Genetiv.

Dem 08 ganz gleichbedeutend begegnet ein ^s (viel-

leicht leiten beide auf ein altes 6js rjs zurück) nur in

Xcxfiä^f, auf die Erde, iL 2, 29; 4, 419 ff.; sga^s^ auf
die Erde, il. 12, 15G; 17, 619; 633 ff. und ^r^afe vor
die Thür, hinaus, il, 16,408; 18,29; 447 ff. Damit zu-

sammen hängt auch wohl das auch gleichwerthige as in

den Formen xvx?.6(^f, im Kreise, rings herum, il. 4, 212;
tisQMasj auf die andere Seite, anderswohin, il. 4, 492;

8, 806 ft\; xelas, dorthin, il. 3, 410; od. 4, 274 ff. riy-

l6o£, fernhin, il. 4, 455; 22, 407; vipoas, in die Höhe,
il. 10, 461; 14, 349 ff.; od. 9, 340; ndvxoas, überallhin,

il. 3, 347; 356; 12, 266; 18, 479 ff.; b^oas, nach dem
selben Orte hin, il. 13, 337; noas , wohin, il. 16, 422;

od. 6, 199; exxoas , heraus, od. 14, 277. Anders gebil-

det , aber doch dem ds offenbar nahverwandt und in der

Bedeutung mit ihm übereinstimmend ist 6ig, das bei Homer
nur auftritt in %aiidöig, auf die Erde, il. 3, 300; 6, 147;

7, 16 ff. ; dfioißTjötg, zum Wechsel, wechselweise, iL 18,

506; od. 18, 310; snafioißaöig , wechselweise, od. 5,481;
ä^vdig^ zusammen, il. 9, 6; 10, 300; 524 ff., und ciX-

Ivdig, anderswohin, iL 11, 486; 745; 12, 461 ö:

(ilenetiv.

Als Hauptbestandtheil der Genetivbildung lässt sich

wohl der Zisclilaut bezeichnen, weiter lassen sich aber

die drei Genetivsuffixe, die, so weit wenigstens bis jetzt

unser Blick reicht, aufgestellt werden können, nicht ver-

einigen , es sind in alter Gestalt sja , as und jas.

Jenes sja findet sich ausschliesslich bei den Grund-
formen auf ursprüngliches a; altindisches djra-, Acker,

zum Beispiel bildet den Genetiv äjrasya^ des Ackers, und
damit stimmt das alte gleichbedeutende dygoTo, in dem
das s zwischen den Yocalen ausfiel, genau überein, ohne

Zweifel aber auch, obwohl viele es noch bestreiten, das

lateinische agrh hierin wurde das ältere oi, das sich auch
durch Ausdrängen des s aus vorhergehendem osj bildete,

zunächst zu ei und weiter zu i (wie im Pluralnominativ
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agri = dygoi, die Aecker) geschwächt und dieser lange

Vocal verschlang den folgenden kurzen, ganz ähnlich wie

es zum Beispiel in fili, o Sohn, für filie und dudi, höre,

für audie, midie, geschah. Bei vorhergehendem i pflegte

in der Blüthezeit des Lateinischen dieses mit dem gene-

tivischen i auch noch zusammenzufliessen : praesidi (prac-

sidio-J, des Schutzes, Enn. trag. 112; auxili^ der Hülfe,

Enn. trag. 381; flägiti , der Schande, Enn. trag. 426;
negotii des Geschäfts, Enn. trag. 252; stilicidi, des

Tropfenfalls, Lucr. 1, 313. Dass jenes selbe Suffix sjo

auch in den homerischen sfi^o , ifisv, i^sXo (aus sfisajo),

meiner, aso ff., deiner, Fso ff., später ot», seiner, steckt

so wie im homerischen Tiv^ rso (aus ^sajo)^ später wvj
wessen, liegt auf der Hand. Besonders beachtensw^erth

ist, dass die zwischen der alten bei Homer noch sehr

häufigen Bildung oio (dyQoXo) und der nach der Aus-
drängug des i (oder j) daraus später gebildeten ov (a-

YQOv) nothwendig in der Mitte liegende oo (dygöo) bei

Homer noch in deutlichen Spuren vorliegt. Solche sind

00 (Bekker falsch öov) xUFog, dessen Ruhm, iL 2,325;
00 (Bekker wie eben) zqdzog^ dessen Kraft, od. 1, 70;
Aloloo (Bekker AiöXov) fisyaXtJTOQog, des gewaltigen Aio-

los, Od. 10, 36; AtoXoo (Bekker wie eben) nlvtä dcofiara,

des Aiolos gepriesene Wohnung, od. 10, 60; ddsXcpeoo

(Bekker -cpsiov) cfQsvag^ des Bruders Sinn, iL 6, 61; 7,

120; 13, 788; ähnlich ddsXcfföo (Bekker -cfsiov) xrafis-

voiOj des getödteten Bruders, iL 5, 21 (Homer hat sonst

nur und zwar sechzehn Mal die Form ddsXcfeo-) ;
FiXioo

(Bekker Fdiov) nQondQot&s^v), vor Ilios, iL 15, 66; 21,

104; 22, 6; dvsxpioo (Bekker -xpiov) ma^isvoio , des ge-

tödteten Verwandten, iL 15,554; Ficpkoo (Bekker Ficfi-

Tov) (jisyad^Vfiov (wohl -fioo), des muthvollen Ifitos, iL 2,

518; ojjiouoo TtwXsfjioto (Bekker nfjioiiov noXsfxoio)^ des

allgemeinen Kampfs, iL 9, 440; 13. 358; 635; 15,670;
18,242; 21,294; od. 18, 264; 24, 543; dy^ioo nq6a&sv
(Bekker dyqiov ^ ^Q-)^ wildes-, iL 22, 313; druioo (fi^fiig

(Bekker drjfiov cp-) , das Gerede des Volkes, od. 14, 239
(versschliessend). Genauer hierüber hat im zweiten Bande
des Rheinischen Museums schon Ahrens gehandelt, dem
auch sonst mancher sehr werthvolle Beitrag zur tieferen

Kenntniss der homerischen Sprache verdankt wird. Aus
dem Obigen folgt , dass überall , wo nicht besonderes da-
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Plenen spricht . das gonotivisclie ov, das Homer allerdings

auch schon oft hat, in oo wieder aufzulösen ist, so in

XccXxöo des Erzes, il. 2, 457; vttvoo , des Schlafs, iL 9,

713; vfXQÖo , des Todten, il. 5, G20; tö^oo, des Bogens,
il. 11, 375; ^fjQÖOj des Schenkels, il. 11, 844; tnnoo,

des Rosses, od. 8, 492; vriooo , der Insel, od. 10, 72;
viöo, des Sohnes, od. 22, 238; dyqöo, des Ackers, od.

24, 212; 308.

Die männlichen Wörter mit dem Nominativ vjg oder

öQ, also altem ä als Kennzeichen, haben bei Homer im
Genetiv die Endung äo (aus äcrjo), wie "AvQeFidäo

^ des

Atriden, il. 1, 203; 2, 9; 3, 193; 347; ngtafiidäo, des

Priamiden, il. 3, 356; Odoxr^räo^ des Filoktetes, il. 2,

725. oder das daraus durch Vocalzusammenziehung ge-

bildete oij wie JlrjXfjFtdÖM, des Peliden, il. 1, 1; 322;
"ArgeFIda), des Atriden, il. 2, 185; TvösFidoo, des Tydi-
den, il. 5, 16; MevoiTidÖM, des Menoitiaden, il. 16, 554
und sonst, wo überall in unsern Ausgaben durch alten

Irrthum die Form sm eingedrungen ist, die Homer gar
nicht kennt. Nur bei vorhergehendem Vocal geben die

Ausgaben auch einfaches w; wie Alvsio^, des Aineias, il.

5, 162; svfifisUcoj des speerbewaffneten, il. 6, 449; 8,

552. Die Attiker bilden in jenen Formen den Genetiv
ov : TToifJTov, des Dichters , wie bei den Grundformen auf
o. Homerische Bildungen wie ITstsmo^ des Peteos, il. 2,

552; 4, 327; 338, sind hier auch noch anzuschliessen.

Von dieser Genetivbildung weicht die der griechischen

weiblichen Wörter auf altes d durchaus ab , sie lautet

überall mit langem Vocal, Tjg oder äg, enthält also deut-

lich das weiterhin noch zu besprechende genetivische as,

das mit dem Ausgang der Grundform zusammenfloss

:

XMQäg, der Gegend, aocpiäg , der Weisheit, ^vyi^g, der

Flucht , &aXd(r(yr]g (von d'dXaa(Sa), des Meeres. Auch im
Oskischen und Umbrischen (tütäs, der Stadt) haben wir

die Endung äs (Aufrecht und Kirchhoff, Seite 111 und
115), im Lateinischen indess nur in familiäs, der Fami-
lie, in den Verbindungen wie pater -familiäs , Familien-

vater, und mäter-familiäs, Familienmutter, und ausser-

dem in ganz wenigen aus alter Zeit angeführten Beispie-

len, wie terräs, der Erde, escäs, des Essens, custodiäs,

der Hut (bei Charisius 82, 83), viäs^ des Wegs, Enn.
ann. 421; monetäs , der Münze, Läiönäs, der Latona,
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aus Livius Andronicus; fortünäs, des Glücks, aus Nae-
vius, die letzten Formen bei Priscian 679 angegeben.

Aus diesem äs kann das ae der lateinischen Blüthezeit,

wie filiaej der Tochter, lünae , des Mondes, nicht ent-

standen sein. Vielmehr wirkte hier offenbar der Einfluss

der vorhin besprochenen männlichen Formen mit der

Grundform auf o, deren Flexion sich überhaupt viel mit

der der weiblichen Wörter auf ä berührt (wie im Plu-

ralgenetiv äriim : drum, im Plurallocativ is = ts und
sonst); ae lautete alt ai (gewissermassen aus a5;'a). Letz-

teres liebt Lucrez sehr, er hat es in mflitiäij des Krie-

ges, 1, 29; vidi, des Wegs, 1, 406; 659; 2, 249 und
sonst; feräi^ eines Wilds, 1, 404; 6, 1138; flammäi^ der

Flamme, 1, 725; 900; liöräi^ einer Stunde, 1, 1016; fii-

gäi, der Flucht, 1, 1047; 4, 713; viiäi, des Lebens, 1,

415; 2, 79 und oft; mäteriäi, des Stoffs, 1, 516; 552;
565 und oft (mäteriaej 2,425.); irctt, des Zorns, 3,303;
terräi, der Erde, 1, 212; 2, 1063; 3, 989 ff.; natural,

der Natur, 1, 586; 1116; 2, 302; stimmät, der Summe,
1, 953; 984 ff; purpiireäi, purpurner, 2, 52; formäi,

der Gestalt, 2, 490; nötitiäi, der Kenntniss, 2, 124;

aqudi, des Wassers, 2, 663; 3, 427 und oft; amidtiäi,

der Freundschaft, 3, 83; harmoniäi, der üebereinstim-

mung, 3, 131; gelidäi, kalter, 3,693; animäi, der Seele,

1, 112; 3, 150; 161; 254 und oft; lünäi, des Mondes,

5, 69; patriäi, des Vaterlands, 1, 41 ; Trivial, der Trivia,

1, 84; Iphianassäi, der Ifianassa, 1, 95; cavedi , des

Schauplatzes, 4, 78; scaenäi, der Bühne, 4, 79; 983
(scenäi)\ nigrdi, schwarzer, 4, 537; parmdi, des Schil-

des, 4, 847; lingudi, der Zunge, 4, 624; guttat, des

Tropfens ; 6, 614; taedcU, der Fackel, 9, 897; j9?7a/, des

Balles, 5, 713; 720; 726; — Ennius hat lündf , des

Mondes, ann. 16; Albdi longa/, der langen Alba, ann. 34;

Egeridi , der Egeria, ann. 122; vidi, des Weges, ann.

209; silvdi frondösdi , des laubreichen Waldes, ann. 197;

sudi, seiner, ann. 347; Mededi, der Medea, trag. 292.

An diese Bildung schliesst sich auch der Genetiv der

Wörter auf c, wie rei, der Sache, diel ^ des Tags,

fidel {fidel, Enn. ann. 342 ; Lucr. 5, 102), des Vertrauens,

neben denen alte Bildungen wie rabies , der Wuth, bei

Lucrez 4, 1083 und dies^ des Tages, bei Enn. ann. 401,

sehr vereinzelt sind, und auch der der männlichen Wör-
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tcr auf n, die in ihrer Flexion überhaupt ganz mit den
weiblichen auf a übereinstimmen: scribae, des Schreibers;

GeryouäU des Geryones, Lucr. 5, 28.

Von den behandelten Fällen und den sehr wenigen
noch am Schluss zu nennenden abgesehen war die grie-

chisch-lateinische Genetivendung os, die so im Griechi-

schen immer bewahrt blieb und auch im ältesten Latein

noch auftaucht, im spätem aber mit weiterer Schwächung
des Vocals is lautet. Lateinische Grundformen auf i

verlieren diess vor der Endung: hostis, des Feindes, für

hosfi-is (ganz alt hosti-os) , wie capis^ du nimmst, für

capiis; ignis, des Feuers; orhis, des Kreises; — Grund-
formen auf 11 Hessen es ursprünglich einfach antreten;

Gellius 4, 14 führt aus Varro und Nigidius an sendtuis,

des Senats, domiiis , des Hauses, fluchiis, der Fluth;

Ennius hat anuis, der alten Frau, trag. 232 (nach Ver-

muthung); ganz alt war exercituos, des Heeres, domuos,

des Hauses ; später zog man zusammen : domüs, des Hau-
ses; cornüs, des Horns. Doch behielten 5^(^5, des Schweins,

und gruis, des Kranichs, immer diese Form. Im Vor-

beigehn zu erwähnen ist auch die mehrfache Verwechse-

lung der Grundform auf u mit denen auf o im Genetiv,

die schon durch den gleichausgehenden Nominativ her-

beigefühi't werden konnte, so senäti (senätu-) , des Se-

nats
,
gemiti, des Seufzers , und tumiilti, des Getümmels,

bei Plautus. Die einfachste Genetivbildung bei den Grund-
formen auf i und u hat Homer häufig: vßgiog, des Ue-

bermuths, iL 1, 214; nuoioc, des Tranks, iL 1, 469; 2,

432; moXiogj der Stadt, iL 4,514; nÖQUog, des Rindes,

iL 5, 162; oFiog^ des Schafs, iL 9, 207; xoviog, des

Staubes, iL 13, 393; 16, 486; fidvuogy des Sehers, iL

13, 663; — idrjTvog, des Essens, iL 1, 469; 2, 432;
avog, des Schweins, iL 8, 338; 9, 208; 548; vög, des

Schweins, iL 10, 264; oi^vog, des Jammers, iL 6, 285;

Vixvogj des Todten, iL 13, 509; 16, 321; dxUog, des

Nebels, iL 15, 668; später ist diese Bildung auf nicht

so sehr viele Formen beschränkt, die wir hier nicht ge-

nauer angeben wollen. ^QiöoQV, Speer, und y^vv^ Knie,

tritt das v im Homer im Genetiv immer zurück: yovvcg

(für yövvog)^ des Knies , od. 19, 450; dovqog, des Spee-

res, od. 19, 453; oft treten die volleren Grundformen
mit T ein: yovvaiogj des Knies, iL 21, 591; öovqaTog,
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des Speeres, iL 11, 3^7. Sehr alt ist bei den Grund-
formen auf i und u in d^r Flexion die Vertretung jener

Vocale bezüglich durch aj (ai) und av (ati)^ die sich

nicht so kurzweg als jüngere Bildung annehmen lässt.

Wir finden sie auch schon bei Homer, doch mit kurzem
Vocal vor dem Halbvocal nur bei den als auf u ausge-

hend angegebenen Grundformen, die im Genetiv dann
den Ausgang sFog zeigen: Fd(Sr£Fog {Fdatv-)^ der Stadt,

il. 3, 140; 15, 351; 18, 207 und oft; nXaxsFoq, des

breiten, il. 5, 796; ttoXsFoc^ vieles, iL 4, 244; 5, 597

und sonst; FriösFoc, des süssen, od. 9, 197; 3, 51; ev-

QsFog^ des breiten, od. 4, 403; naxsFog, des dicken, od.

10, 439. Bei den Grundformen auf i hat Homer die be-

schriebene Bildung nur ein paar Mal mit langem Vocal,

nämmlich mit ri und zwar in 7iö?.t]og (aus nölrjjoc)
,
der

Stadt, iL 16, 395; 549; 21, 516; 22, 110; 417; od. 1,

185; 6, 40; 263; 16, 383; 23, 121; 372; 24, 212; 308

und ndvtriog, des' Sehers, od. 10, 493; 12, 267. Die

Form noUog, der Stadt, il. 2, 810 und 21, 567 ist beide

Male zweisilbig und kann daher so geschrieben nicht

richtig sein. Aus nöXfjog^ der Stadt, entsprang durch

die sogenannte Quantitätsumstellung (Band 1, Seite 306)

das attische nolsoig, ganz ähnlich wie zum Beispiel aus

FdazsFogj der Stadt, das attische dazscog und so ist bei

den Grundformen auf i und v dieser Genetivausgang 6wg

im Attischen überhaupt sehr häufig.

Bei den Grundformen auf Consonanten tritt die in

Frage stehende Genetivendung, griechisch-lateinisch os,

einfach an: noöog z=z pedis, des Fusses; natdog^ des

Kindes; lapidis, des Steins; dvsgog, des Mannes, iL 3,

61; bovis = ßoFdgj des Rindes, il. 3, 375; ovaxog, des

Ohres, iL 17, 617; 18, 272; vriFog, des Schiffes, iL 1,

439; 476 und oft; nuTqdg xal {.iT/Tsgog (so verschiedene

Behandlung der Grundform ist für die Genetivendung
nicht von Belang), des Vaters und der Mutter, il. 24,

466. Grundformen auf s büssen dieses, da es im Gene-
tiv zwischen Vocale tritt, ein, während es hier im Latei-

nischen in r übergeht : corporis^ des Körpers, für corposis.

So bilden sich lAsveog (aus .wfiVffro^), des Zorns , iL 1,103;
atijd^sogj der Brust, il. 3, 221; öFssog (Bekker hat dti-

ovg), der Furcht, iL 10, 376; 15, 4; riFoog (Bekker
^ovg), der Morgenröthe, iL 8, 508; 12, 3; 13, 94; ts-
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yfoc, des Daches, od. 11, G4 ; auhog (Bekker aneioifg),

der Grotte, od. 5, 68; 22G; ly 141; 330; 4G2; 12, 93;
yrjQaoc, des Alters, il. 22, GO; aldooq (Bekker ortdorg),

der Scham, od. 3, 14; 8, 480. Sehr durchsichtig blie-

ben die hiehergehöreiiden Bildungen im Altindischen:

sadasas (sddas- =t6og-) , der Sitzung, Kigv. 1, 18, 6;
pavasos, des Ruhmes, Rigv. 7,- IG, 10; ^dvasas, der
Kraft, Rigv. 1, 11, 2; dnhasas, ^er Schuld, Rigv. 1, 18,5;
rajasas, des Dunstkreises, Rigv. 1, 19, 3. Oft zieht auch
Homer das fo j das im Attischen zu ov wird , zu sv zu-

sammen: iiJfßfVQj des Dunkels,' iL 8, 3G8; od. 11, 37,

attisch sQsßovg; evfsQytvq (Bekkei* -ytog)
^ wohlgearbei-

tetes, il. IG, 743; daQCsvg, des Muthes, il. 17,573; ^s-
Q&vg, des Sommers, od. 7, 118; xJäfjißevgj des Staunens,

od. 24, 394, attisch dd^ßovg. Die Zusammenziehung von
00 in ov trat ein in: ^f'ovcj der Morgenröthe, il. 8, 470;
525; 4, 188 imdaidovg, der Scham, od. 20, 171.

Die seltenste Genetivendung dürfen wir für das Grie-

chisch-lateinische w^ohl in der Form jos aufstellen ; sie findet

sich nur im Lateinischen noch und zwar nur in einigen

pronominellen und ihnen sich näher anschliessenden For-

men
, in der Gestalt jus und noch häufiger, mit voraus-

gehendem i vereinigt, zu hts gestaltet. Es kommen hier

nur in Frage : ejus, des selben, Jiüjus, dieses, und cujus^

wessen ; ausserdem üJhis (zunächst aus Uli -jus)
,
jenes

;

istius, dessen, ijosius, des selben, ull/us, irgend eines,

nullius, keiner, dlius^ des anderen, ünius, eines, söUus,

des einen, tötfus, des ganzen, idrius, welches von beiden,

alterius, des andern. Dichter verkürzen das i oft, na-

mentlich in alterius; Lucrez hat tötiUS 3, 97; 5, 828;

834; 6, G52; G79; 713 ((tötuis G, 682); iUius 6, 824;
1085. In alter Zeit begegnen auch Formen wie soll und
mit Unterscheidung des Weiblichen sölae, der einzigen,

eae, der selben.

Ablativ.

Durch die Bewahrung einer besondern Ablativform zeich-

net sich das Lateinische vor dem Griechischen aus. Bopp
erkennt sie im Griechischen noch in den als alte Ablative er-
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klärten Adverbien auf oag, wie ovzcaq (neben ovtco)^ so,

xaAoi^^, schön, (ra(p€(üg(sius(ta(p€a(og), deutlich, die höchst-

wahrscheinHch zunächst aus ovtcot und so fort entstan-

den sind ; es ist aber vielleicht zu fragen erlaubt, ob nicht

in ihnen etwa auch das altindische Adverbialsuffix vat
steckt , wie wir es zum Beispiel haben in pratnävat , auf
alte Weise , wie vor Alters , neben pratnä- , alt. Sehr
bedenklich ist nämlich jene Deutung bei Formen wie
(tacfscog, deuthch , von caifsg-, die als Ablative im Alt-

indischen gar keinen Halt finden. Hier findet sich näm-
lich eine deutliche Ablativendung (der Singularablativ

stimmt sonst überall mit dem Genetiv überein) nur bei

Grundformen auf a und djra-, Acker, zum Beispiel bil-

det den Ablativ djrdt, vom Acker, woraus als besondere
Endung wohl eher ein at als ein ät abzulösen ist.

Im Lateinischen erstreckt sich die entsprechende Bil-

dung über alle Grundformen und zwar giebt es im Alt-

lateinischen noch viele Ablative auf (^; auch im Oskischen
ist dieses ablativische d gewahrt wie in tüvtad, von der

Stadt, während es im Umbrischen (Aufrecht und Kirch-

hoif, Seite 111 und 115) durchaus geschwunden ist, ebenso
wie in der Blüthezeit des Latein. Hier lautet der jenem
altindischen djrdt entsprechende im alten Latein als

agröd lebende Ablativ vocalisch auslautend agrö ; ähn-
lich altö, vom hohen, alt altöd; terra, vom Lande, alt

terräd] die, vom Tage, alt died; me, von mir, alt med.
In sed, aber, für sich (sed-itiö, Sondergehen, Empörung),
liegt wahrscheinlich noch eine alte Ablativform mit be-

wahrtem d vor.

Bei den Grundformen auf i lautet der alte Ablativ-

ausgang id und die alte Form marid, vom Meere, ist zum
Beispiel erhalten , die später mari lautet ; so war vi, mit

Gewalt, alt vid, ignt, vom Feuer, alt ignid. Wie nun
aber bei dem Accusativ früh ein grosses Schwanken ein-

tritt zwischen den Grundformen auf i und denen auf

Consonanten und daher die Endung em mit im wechselt,

so findet sich das selbe, wenn auch nicht in gleich

grossem Umfange, auch beim Ablativ. Es ist oft e und
auch schon altes ed eingetreten , wo man / , alt td , er-

wartete, hie und da auch das Umgekehrte. Bei Beur-
theilung von Fällen der letzteren Art ist allerdings Vor-
sicht nöthig; oft deutet das / ohne Zweifel auf ältere

3
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Formen, wie in anclaci

^ mit kühnem, Enn. ann. 378,

und ähnlichen; hier lautet ohne Zweifel die ältere Grruncl-

form nicht auf äc aus, sondern auf dci-. Man hat schon

früh beobachtet, dass namentlich die Adjective und ad-

jectivischen Participia (viel weniger wirkliche Participia),

dann die ungeschlechtigen Wörter und eine kleine Reihe

andrer , besonders die die auch im Accusativ das im
fester halten, Ablative auf « zeigen ; vollständige Beispiel-

sammlungen aus neuen guten Ausgaben sind hier noth-

wendig. Wir geben nur weniges: vi, mit Gewalt, Lucr.

2, 193; tussi, Husten, Lucr. 4, 1167; siti, Durst, Lucr.

6, 1294; turri (seltner tiirre) ^ vom Thurme; imhri, Re-
genguss, Lucr. 1, 28; 715; 6, 266; seltner imhre; igni,

im Feuer, vom Feuer, Lucr. 1, 490; 646; 636; 706; 2,

672; 3, 623; 4, 407; Horaz sat. 1, 5, 72; Verg. Aen.

2, 649; oiävi, im Schiffe, Lucr. 4, 387; sonst oft näve;

colli, Hügel, Lucr. 2, 317, 322; sonst oft colle; orht, im
Kreise, Lucr.2, 543; 5,74; 707; 1166; 6,629; sonst auch

orhe; man, auf dem Meere, Lucr. 2,1; Enn. ann. 425 ; trag.

87; dagegen e mare, aus dem Meere, Lucr. 1, 161; hili,

Galle, Lucr. 4, 664; parti, Theil, Seite, Lucr. 1,1111; 3,

611; 4,515; 5,721; 6, 694; 721; doch ^ar^e, Lucr. 2, 5;

200; 3,30; 792; 5,734; 6,409; f/m, Ende, Lucr. 1, 978;

doch f/ne, Lucr. 1, 864; 979; 4, 627; sangtii, Blut, Enn.

trag. 40; aiiguij Schlange, Enn. trag. 51; doch angue
Enn. trag. 441 ; auffallend ist lapt (also lapi- statt des

sonstigen lapid-) , durch Stein , Enn. ann. 390 ; secürt,

mit dem Beil; furfuri, mit Kleie, Plaut, capt. 4, 2, 27;

carni, mit Fleisch, Plaut, capt. 4, 4, 6. Neben einander

begegnen ausser den schon genannten auch avi und ave,

vom Vogel; civi und che, vom Bürger; clävi und cldve,

mit dem Schlüssel; fehri und fehre , Fieber; fusti und
fusie, Knittel ; bei messe, von der Ernte, ove, vom Schaf,

classe, von der Flotte, poste, vom Pfosten, ist die ältere

Form mit i wie messt seltener. Die ungeschlechtigen

Wörter haben meist i: animdli, vom Thier; tribünäli,

Gerichtsbühne; doch begegnet ausser schon genanntem
mare neben man, Meer, zum Beispiel auch rete, vom
Netz, neben reti: Bei den weiblichen Wörtern mit No-
minativ es ist der Ablativ meist e, in ältester Zeit e,

me nühe, alt nühe, von der Wolke; tähe^ durch verderb-

lichen EinflusSj Lucr. 1, 806; »selten, doch zum Bei-
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spiel e nübi, aus der Wolke, Lucr. 6, 145; Icihi, durch
Krankheit, Lucr. 5, 930. — Als adjectivische und par-

ticipielle Formen nennen wir beispielsweise nur noch
omni, in allem, Lucr. 1. 26; 3, 30; fideli, treuem, Lucr.

1,52; crüdeli, grausam, Enn. ann. 142; gravi, schwerem,
Lucr. 1, 63; horribiU, grausigem, Lucr. 1, 65; terribili,

schrecklich, Enn. ann. 312; 452; JiostiU, feindlich, Enn.
trag. 15; mindci, drohendem, Lucr. 1,276; sagäci, scharf-

sichtig, Enn. ann. 345; Lucr. 1, 130; 368; 402; 5,420;
tereti, rund, Lucr. 1, 35; heheti, stumpf, Lucr. 4, 44;
pari, gleich, Lucr. 1, 88; 2, 341; 4, 191; 5, 643; diti,

reich, Lucr. 1, 416; dulci, süssem, Lucr. 1, 947; Uni,

lindem, Enn. ann. 5; caelesti, himmlischem, Lucr. 2,991;
tristiy traurig, Enn. ann. 473; acri, scharfem, Lucr. 3,

20; 953; turpi, schändlich, Lucr. 3, 49
;
^erewiz», immer-

während, Lucr. 1, 118; forti, mit starkem, Enn. ann.

395; muliehri, weiblichem, Lucr. 4, 1247; temii, feinem,

Lucr. 3, 209; täli, solchem, Lucr. 1, 93; sollemni, feier-

lich, Lucr. 1, 96; memori, eingedenk, Lucr. 2, 582; 3,

858; celeri , schnellem, Enn. ann. 74; Lucr. 4, 210; 3,

182; 636; ancipiti, doppelt, Lucr. 6, 168; 377; duplici,

doppelt, Lucr. 4,274; 1229; triplici, dreifachem, Lucr.

5, 904; inopi, arm, hülflos, Lucr. 4, 1142; — ardentt,

brennendem, Cicero nat. deor. 2, 44, 113; splendenii,

glänzendem, Cic. nat. d. 2, 42, 110; volanii, fliegendem,

Enn. ann. 408; sväviloquenti , süssredendem, Enn. ann.

304; ingenti, sehr grossem, Enn. ann. 391; orienti,

aufgehendem, Lucr. 5, 664; candenti, strahlendem, Lucr.

5, 721; vementi, von heftigem, Lucr. 3, 156; ro-

tanti, kreisendem, Lucr. 1, 294; recenti, frischem,

Lucr. 2, 319; maerenti, trauerndem, Lucr. 3, 81; mini'

tanti, drohendem, Lucr. 1, 68; abundantl, überströmen-

dem, Lucr. 1, 282. Wo die Participia im Ablativ e zei-

gen, sind sie meist lebendiger participiell gebraucht,

weniger adjectivisch , doch ist diess auch durchaus nicht

durchgreifend, so veniente columbd, beim Kommen der

Taube, Lucr. 3, 752; aevö flörente, in der Blüthe des

Alters, Lucr. 3, 1008; doch auch d söle exoriente, von
der aufgehenden Sonne, Enn. epigr. 7; öre in ardenie,

im brennenden Antlitz, Enn. trag. 437 ; sine vi subigente,

ohne unterjochende Gewalt, Lucr. 2, 193. Bei den mei-

sten Ablativbildungen auf i wird man mit Sicherheit auf

3*
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alte Grundformen auf i schliessen dürfen, auch wo diese

etwa sich sonst nicht aus ihrer Flexion ergehen sollten,

hisweilen hat ahcr auch ohne Zweifel sich das / nur ein-

gedrängt, weil überhaupt die Vermengung von Grund-
formen auf / und auf Consonanten im Lateinischen sehr

weit vorrückte; so wenn zum Beispiel Qomparativformen,
was im Ganzen allerdings selten ist, im Ablativ i ha-

ben, wie bei Horaz Sat. 1, 9, 68: meliöri tempore (nach

Haupt), in besserer Zeit; die älteste Form des hier

vorliegenden Comparativsuffixes , die sich erschliessen

lässt , geht aus auf ns (nicht etwa auf si).

Die Ablativendung der Grundformen auf u lautet ^,

alt üd, wie senätüd, vom Senat, später senätti ; so quercü,

von der Eiche; acü, mit der Nadel; cornü, vom Hörne,

und die übrigen. Die Bildungen sue, vom Schwein, und
gnie, vom Kranich, schliessen sich, wie auch in andern
Casus, an die Bildung der consonantisch auslautenden

Grundformen.
Diese letztern zeigen als Ausgang in der Kegel e, alt

ed, wie diice, vom Führer, alt diiced-^ pede, vom Fuss,

väse, vom Gefäss, Lucr. 3, 793; 5, 137; corpore, vom
Körper; stercore, aus Mist, Lucr. 2, 872. Die anzufüh-

renden Besonderheiten sind die schon oben betrachteten

häufigen Vermengungen mit den Grundformen auf i, die

aber der bei weitem grössten Mehrzahl nach nur darin

bestehen, dass alte Grundformen auf ^ diesen Vocal nicht

festhielten, wie in morte (morti-J, im Tode, Lucr. 3,866

und sonst gewöhnlich; j^^ste (pesti-J, vom Verderben,

Lucr. 3, 347; das Umgekehrte ist selten und vielfach

mit Unrecht angenommen.
Das Griechische hat den früh eingebüssten Ablativ,

dessen Grundbedeutung die rein örtliche des Woher war,

in der Regel durch den Genetiv ersetzt, so namentlich

bei den Präpositionen «1^ aus, undaTio, von: sxntoUiioi^o,

eptignd, aus dem Kampfe, iL 7, 119; dii ifisto, d me, von

mir, iL 5, 214. Für jenes Woher aber ist ein bestimm-

teres ablativisches Suffix vielfach gebraucht, namentlich

bei Homer, das den Verlust des alten Ablativs doch in

etwas ersetzte, nämlich ^su, das wahrscheinlich mit dem
altindischen tas , zum Beispiel in anydtas, von anderer

Seite, Rigv. 1, 4, 5 und vigvdtas, von allen Seiten, Rigv.

1, 10, 12 , und dem diesem genau entsprechenden latei-
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nischen tus völlig übereinstimmt. In Bezug auf den
Schluss darf man (psQOfisv = ferimus = altind. hhdrd'

mas, wir tragen, vergleichen; die Aspirirung des Telauts,

das Entstehen des v/ aus t, aber hat vielleicht in dem
Einfluss des ursprünglich folgenden Zischlauts ihren Grund.
.Das tus ist auch im Lateinischen nicht ungewöhnlich, und
'findet sich zum Beispiel in caelitiis, vom Himmel herab;

Lucrez hat es nur in rddicitus ,
von der Wurzel aus , 3,

310; 877; divmitus, göttlich, eigentlich »vom Göttlichen

her«, 1, 116; 150; 736; 2, 180; 4, 1278 if.; funditus,

von Grund aus, 1, 572; 620; 668; 673 und oft, und
peniüis, von innen heraus, gänzlich, 1, 145; 226; 262
und sonst oft; bei Ennius findet es sich auch in fiin-

ditus , von Grund aus, ann. 132; 163 und divmitus,

göttlich, ann. 11; ausserdem noch in medidlitus, vom
Mark aus, im Innersten, sat. 7; liümänitus, menschlich,

ann. 128 und puhlicittts, öffentlich, ann. 189. Jenes d-8V

ist bei Homer sehr gebräuchlich, die damit gebildeten

Formen lassen sich oft am Einfachsten adverbiell über-

setzen, wir haben es in: ovQctvod-sVj vom Himmel, il. 1,

195; 208; 8, 19 und sonst oft; ttjXoO^sVj von fern her,

il. 1, 270; 2, 849; 857 ff. ; Ußvdod^sv, von Abydos, il.

4, 500; Alvod^sVj aus Ainos, il. 4. 520; FoTzoO^sv, von

Haus, il. 7, 346; 391; 11, 632 ff.; yisaßo^sv , von Les-

bos, il. 9, 664; Kaßriaöd^sv , von Kabesos, il. 13, 393;

Kv&riq6i>€V, aus Kythera, il. 15,438; Flhod^sv^ von Bios,

il, 14, 251; od. 9, 39; ^xvqö^sv, von. Skyros, il.^19,332;

vnsQw'iod^spj vom Obergemach her, od. 1, 328; Innoxhv,

vom Rosse her, od. 8, 515; 11,531; dygnS^sv^ vom Felde

her, od. 13, 268; 15, 428; nsdo^sv, vom Boden, von

Grund aus, od. 13, 295; ITvXöd^sv, von Pylos, od. 16,

323; ^so&ev, von Gott, od. 16,447; drjfjiö^sp, von Volks

wegen, od. 19, 197; cclvöd^sv , schrecklich, il. 7, 97; axs-

do^fv, aus der Nähe, il. 16, 800; 807 ff.; — "löij.'hsv,

vom Ida, il. 3, 276; 320; 4, 475 ff.; OlxccXiri&sv , von
Oichalie, il. 2, 596: ^v^rj&sVj von Syme, il. 2, 671; Kgtj-

T7]d^sv, von Krete, il. 3, 233; ylvxifj&eVj von Lykie, il. 5,

105; 0Q7ixrj&£v, von Threke, il. 9, 5; 72; Alavfirjd^sy,

von Aisyme, il. 8, 304; ^löovirjd^ev ^ von Sidonie, il. 6,

291; Mvxijvrjd^sv y von Mykene, il. 9, 44; ""Aqiaßrid^sVj von

Arisbe, il. 12, 96; ^ttcxqttj&sVj von Sparte, od. 2, 327;

4, 10 ; ^Ansiqridsv, von Apeire, od. 7, 9 ; TQMfj&ev (Tgw'^d'S
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il. 24, 492), von Troja, od. 3, 257; 276 ff.; xX^rifjO^sv,

aus dem Zelte, il. 1, 391; 9, 107; 11, 603 ff.; a'roQ^^ev,

aus der Versammlung, il. 2, 264; od. 12, 439; ngvfivrjd^sv,

vom Hintertheile her, il. 15, 716; Salxri&sv, vom Mahle her,

od. 10, 216; svvri&fv, aus dem Bette, od. 20, 124; xat

axQfiS^ev j oben herab, od. 11, 588; — iyyv^sVj aus der

Nähe, 11, 396; 12, 337; il. 17,664; 18, 136 und oft;—
TTctTQo&ev, vom Vater her, il. 10, 68; ndvtod^sv, von al-

len Seiten her, il. 13, 29; 14, 395 ff.; Ji>f6dev, vom
Zeus her, nach Zeus Willen, il. 15, 489; 24,194; 561;
f^ a),6&fVj vom Meere her, il. 21, 335 ; Xsiiiü)v6&€v, von der

Wiese her, il. 24, 451; TJFooS^ev (die Ausgaben haben die

durch attischen Einfluss in den Text gerathene ganz un-
homerische Form ijwd-fv)

, vom Morgen an, in der Frühe,

il. 7, 372; 381; 11, 555 und sonst oft. Mehr pronomi-
neller Natur sind : hsgco&ev, von der andern Seite, il. 3,

230; 5, 668 ff.; dfjtq^oTSQcoO^sv, von beiden Seiten, il. 5,

726; tnnoTSQ(o^€V , von welcher von beiden Seiten, il. 14,

59; — nöd-fVj woher, il. 21, 150; od. 17, 368 ff.; tto-

^^v, irgendwoher, il. 9, 380; od. 5, 490 ff.; o&£Vj wo-
her, il. 4, 58; 10, 200 ff.; bnno&sv , woher, od. 1, 406;

3, 80 ff.; vipo&ev, von oben her, il. 11, 53; 15, 18 ff.;

veiöd^fVj von unten, il. 10, 10; äXXo^ev , anderswoher,

il. 9, 311; 671; 13, 551 ff. = altind. anydtas; änonqo-
^sVj von fern her, fern, il. 17,66; 501; avxo&eVj eben-

daher, il 19, 77; 20, 120 ff.; nQoaaoS^sv, vorwärts, il.

23, 533; svdo&£V, von innen, il. 24, 161; od. 4, 74 ff,;

sxro&eVj ausserhalb, fern von, il. 13, 100; od. 1, 132;
olFod^sv, allein, il. 7, 39; 226; äfiö^sv, irgend woher,
od. 1, 10; 6fi6&€Vj von demselben Orte, od. 5, 477; sv-

tod^sv, von Innen, im Innern, od. 9, 239; 338; — fs-

Kci^sv, von fern, il. 2, 456; 13, 179; 16, 634 ff.; om-
^ev, von hinten, il. 1, 197; 2, 542; 16, 791 ff.; f?o-

m&€V, von hinten, il. 4, 298 (hier hat Bekker s^öm&s);

16, 611; 17, 521; 527; — xsT&sv, von dort, il. 15, 254;
21, 42; 62 ff.; — naQOv&sv , vorn, vor, il. 4, 185; 14,

427; 20, 437; 23, 20 ff., öfter auch ndqoi^s, wie il. 6,

319; 8, 494 ff.; nqondqoi&iv ^ vorn, vor, nur il. 3, 22;
18, 615; 21, 104; 22, 197; 23, 804; od. 4, 225; 17,

277; 282 und 357; dafür häufiger nQondqoid^s , wie 2,

92; 10, 476; il. 14, 297; 24, 286 ff.; — dusvO-sp, fern

von, ohne, il. 2, 27; 4, 277; 16, 89 ff.; nicht ganz so
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oft avsv&€j wie iL 5, 185; 22, 88 ff.; aTtdvsv&sv, ent-

fernt, fern von, iL 17, 426; 18, 558; 23, 77 ff".; dafür

häufiger dnaP£Vx%, so iL 1, 35; 2, 812; 4, 227 ff".; —
sv&£Vj von da, iL 4, 58; od. 9. 105; 565 ff.; — Fsxd-
TSQ^sv, von beiden Seiten, il, 3, 340; 23, 329; 813 ff.;

dafür r£xdT€Q&€ iL 11, 27; 23,153; od. 1, 335 ff.; dna-
TSQ&6V, fern, iL 5, 445; ohne Schlussnasal il. 2, 587 und
18, 217; vmg^sv, von oben, iL 2, 218; 5, 122; 724ff.;

auch mehrfach ohne Nasal wie 5, 503 ; xa&tnsgd^sVj von
oben, iL 3, 337; 11, 42 ff. und fast ebenso oft xadi^-

7i€Q^€, wie il. 12, 153; 286 ff.; spsq&sPj von unten, iL

11, 252; od. 9, 385; etwas häufiger veqd^sv, wie iL 11,

535 ; 16, 347 ff. ; beide Formen auch ohne schliessenden

Nasal, so eveq&s iL 13, 75; 14, 274 ff. und viqd^s iL 7,

212; 11, 282 ff.; vnsvsQ&ev, unten, unter, nur iL 4, 147
und 186; häufiger vocalisch auslautend, wie iL 2, 150;

3, 278 ff.; — £XToa&£v, von aussen, ausserhalb, iL 7,

341; 440 ff.; ohne Nasal il. 10, 263; od. 17, 278 und
22, 385; svioad^sv, innerhalb, iL 6, 364; 12,416; 455 ff.;

ohne Schlussnasal od. 2, 424; 15, 289; 17, 339 ff.;

TCQod&iv , vorn, vor, iL 1, 251; 3, 317 ff.; sehr häufig

auch nqoad^s, wie il. 3, 346; 5, 300 ff. ; — omad^ev, von
hinten, hinten, iL 5, 595; 13, 834 ff. ; etwa ebenso häufig

ömad^s, wie il. 9, 332; 11, 397 ff.; fisTonKf^sv , hinter-

wärts, iL 1,82; 15, 645 ff. ; häufiger ohne Nasal, so il. 9,

249; 504; 10, 490 ff. Fast möchte man glauben, dass

in den letztbesprochenen Wörtern, in denen die Formen
auf d^ev und ^s neben einander hergehen, noch eine be-

sondere Bildung vorliege. Die letzten drei Formen, die

wir hier nennen, und die nur mit schliessendem Nasal

vorkommen, sind die von den Fürwörtern der ersten und
zweiten Person und vom rückbeziehenden ausgehenden
siied-sv, von mir, (rs&ep, von dir, Fsd^sv, von sich, die

bei Homer ziemlich häufig vorkommen und im Allgemei-

nen mit dem Gebrauch des Genetivs ganz übereinstimmen.

Datiy.

Bei der Beschreibung des Dativs besteht eine Haupt-
schwierigkeit in der genauem Bestimmung seiner Gränze
gegen den Locativ, von dem weiterhin noch gehandelt
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werclen mnss. Es ist wohl behauptet worden , uncl so

insbesondere von Georg Gerland in seiner kleinen Ab-
handhing über den altgi'iechischen Dativ (Marburg 1859),

der Dativ falle ganz mit dem Locativ und dann auch
dem Instrumental zusammen. Das ist aber für das Grie-

chische und Lateinische jedenfalls nicht richtig. Wir ha-

ben hier zum Beispiel eine alte Locativbildung in oXxoi.,

Folxoi, = altind. vaigai^ im Hause, und dem ganz ent-

sprechend gebildeten dotni = altind. ddmai, im Hause
(von den Grundformen foTxo = altind. vaiga und domo
= altind. ddtna-) , und davon sind die im Griechischen

sowohl als Lateinischen ausgebildeten Dative ol'xw, FoixM
zzi vicö^ dem Wohnort , und domo = dofiM ,

dem Hause,
ganz deutlich gesondert. Daraus ergiebt sich mit al-

ler W^ahrscheinlichkeit , dass auch das Griechisch - latei-

nische den Locativ und Dativ, zum W^enigsten bei den
Grundformen auf o, deutlich aus einander hielt. Es er-

giebt sich schon aus den angeführten Beispielen, dass

das Kennzeichen des Locativs ein einfaches i, das des

Dativs aber ein i mit noch vorhergehendem Elemente
war oder in ältest erreichbarer Form ein ai. So zeigt es

auch das Altindische zum Beispiel in divai (div-J , dem
Himmel, gimai (gun-, gvdn-), dem Hunde, nclmnai (na-

man-), dem Namen, wenn hier auch die Dative der Grund-
formen auf a noch ein wenig anders gebildet sind : djräya

(djra-J,dem Acker, nicht etwa djrdi (wie dygm^^agrö)]
ddmäya, dem Hause ; vaigdya, dem Hause.

Während im lateinischen Locativ der Grundformen
auf 0, ganz wie zum Beispiel im Pluralnominativ {agri

= ciYQoi, die Aecker) , das alte oi zunächst wohl zu ei

und dann zu i (dornt) geschwächt wurde, schwand nach
dem gedehnten ö des Dativausgangs im Lateinischen das

auslautende i gänzlich (domo aus domöi) , das im Grie-

chischen doch in der Schrift immer fest gehalten wurde
(döfjiM, dem Hause). Wir finden dieses dativische w der

Grundformen auf o im Griechischen auch bei einigen

Fürwörtern, wie rw, dem, avzMj ihm, tovtMj diesem; im
Lateinischen ist dagegen bei den Fürwörtern und eini-

gen ihnen sich näher anschliessenden Formen im Dativ

einfach gedehntes i bemerkenswerth : ei, ihm; huic (aus

Jioi-ce), diesem; Uli. jenem, istf, dem; cui, welchem, bei

Dichtern sehr oft einsilbig gebraucht, wie bei Ennius
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ann. 244; 248; 511; ullt, irgend einem; nuUi , keinem;

üni, einem; alii, dem andern; utri, welchem von beiden;

neiitri, ^ keinem von beiden; alterr, dem andern; tot/,

dem ganzen; söIi , dem einzigen. Man wird diese For-

men nicht ohne Weiteres zu Locativen stempeln dürfen;

vergleichen lassen sich sfioij fioi^ mir; aol (alt auch wi)^

dir; ol , alt FoX^ sich.

Die weiblichen Wörter mit Grundformen auf altes ä
stimmen im Dativ im Lateinischen und Griechischen auch

überein: d-sa = deae, der Göttinn, (fvyfi = fugae, der

Flucht ; im Gegensatz zum Beispiel gegen die alte Loca-

tivbildung xcciiai^ auf der Erde (^^a^u.^ würde Dativ sein).

Im Griechischen wurde im Datiz das i wieder unterge-

schrieben , im Lateinischen vereinigte es sich eng mit dem
vorhergehenden a zu ai^ auf das ja das ae der classi-

schen Zeit fast immer zunächst zurückweist; alte For-

men wie terrät frügiferät, der fruchtbringenden Erde,

Enn. ann. 479 , sind nicht sehr häufig, während sie sich

als Genetive, wie wir oben sahen, sehr oft finden. Wir
reihen hieran auch noch die männlichen Wörter mit d
als Kennzeichen: noiiJTji = poetae, dem Dichter; Al-
V£(a, dem Aineias; scrthae, dem Schreiber, und die la-

leinischen Grundformen auf e : diei , dem Tage, rei, der

Sache, über die kaum etwas hinzuzufügen ist, als das

Allgemeinere, dass das dativische i im Lateinischen überall,

wo es selbstständig und mit vorhergehenden Vocalen
nicht verschmolzen auftritt, gedehnt erscheint. Bei den
Grundformen auf e wird das dativische ci bisweilen zu

e zusammengedrängt, wie in fide , der Treue, der Ver-

sicherung, Enn. ann. 111.

Grade diese Dehnung des dativischen t im Lateini-

schen scheint zu erweisen, dass wir hier wirklich einen

dem altindischen genau entsprechenden Dativ (nicht Lo-
cativ) vor uns haben. Bei den Grundformen auf i, die

im Dativ immer / zeigen , wie hosti , dem Feinde , ovi,

dem Schafe, wäre auch eine Verschmelzung des i der

Grundform mit dem kurzen locativischen i in genauerer

Uebereinstimmung mit dem Griechischen (alt oFi aus
oTu, dem Schafe), wovon gleich noch zu handeln ist,

möglicher Weise denkbar; bei den Grundformen auf ii

aber löst sich wieder deutlich ein langes (nicht erst durch
jene Verschmelzung entstandenes) i als Dativzeichen ab:
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fruciin, clor Frucht; ductuf, der Führung; ostentut, zum
beweisen, Sali. Jug. 24, 10; 40, G. Schon früh und häufig

wurde auch das nl zu ü zusammengedrängt , wie in visü^

dem Blick, Lucr. 5, 101; üsii, zum Gebrauch, Lucr. 3,

971; GelUus 4, 16 bringt bei aus Lucilius victü^ zum
Unterhalt, und a;m, der alten Frau, aus Vergil aspcctü^

dem Anblick, und concuhitü, der Begattung, aus Cäsar,

der dieser Form au&drücklich den Vorzug gegeben habe,

domindtü, der Herrschaft, und orndtü, dem Schmuck.
Bei den Grundformen auf Consonanten im Lateini-

schen tritt das dativische i überall deutlich heraus : pedi,

dem Fusse; vöci, der Stimme; lapidt , dem Steine; ho-

mini, dem Menschen; patri, dem Vater.

Ebenso deutlich als hier , wo wir also t zunächst für

älteres ei und weiter für das ganz alte dativische ai ha-

ben , löst sich dieses dativische Zeichen und zwar in der

letztgenannten ältesten Form ab in einigen griechischen

Bildungen. In meinem »Infinitiv der homerischen Sprache«
(Göttingen 1856) ist weiter ausgeführt, auch von syn-

taktischer Seite, dass sämmtliche griechische Infinitive, die

auf di'ei Grundformen zurückkommen, alte Dativbildungen

sind. Es haben nämlich,von dem des sogenannten ersten

Aorists abgesehen alle Infinitive des Activs so wie auch die

der passiven Aoriste übereinstimmend das später nirgend

vollständig erhaltene und zwar in verschiedenster Weise
beeinträchtigte alte Suffix ^svai, als altes Kennzeichen,

wie es sich bei Homer noch sehr oft findet: sfjb^svai^,

sfisvat, sein, Ilias 1, 117 und oft, später «fi^ai- (zunächst

aus hvcci)'^ (fsvysiisvaij fliehen, iL 10, 359 ff., später

(fsvysiv (aus cpsvyssVj (psvysfisv)} l(STdiisvai, stellen, iL 7,

341, später lazdvcci; ööiisvai, geben, iL 1, 116, später

Sovvai (zunächst aus dosvai); scftdfisvaij stehen, iL 40,

480, später icftdvai; ^vx^ri^svai , gemischt worden sein,

iL 11, 438, später fxtx^ijvm. Ohne Zweifel hat Bopp
durchaus Recht, der in diesem fisvm einen alten Dativ

sieht der alten ungeschlechtigen Abstractbildung auf man
im Altindischen, wie wir zum Beispiel einen haben im
altind. jänmanai, dem Geschlecht, Rigv. 1, 20, 1; 1, 31,

7, von der Grundform jdnman-^ oder in altind. damanai,

dem Geben, der Gabe, von däman-, worin also jenes

fjtsvat dem alten manai genau entsprechend gegenüber-

stehen würde. Die gewöhnliche Flexion der jenen alt-
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indischen auf maii entsprechenden Wörter zeigt im Grie-

chischen allerdings ein r, wo jene ein n haben (dofictroc,

der Gabe, von döfiar-^ aber ursprünglich döiiavv-j wie

schon oben angeführt wurde; im Gegensatz zu altind.

damanas, der Gabe); sehr viele zugehörige Bildungen

zeigen indess auch im Griechischen nur den Nasal, wie

x(xy,6-r€tfiop-j schlecht gekleidet, Od. 18, 40, von f'sTfKXj

Kleid, mit der Grundform FsTfiaz-^, ursprünglich Fat-

liavt-, und die ähnlichen. Im Lateinischen haben die

jenen Formen auf mmi (griechisch ^ar-), deren älteste

Form nach der Vergleichung des verschiedenartigen Ver-

wandten wir also unbedenklich als mant angeben dürfen,

in der Kegel auch nur den Nasal, wie tegimen oder ie-

gumen, Bedeckung; daneben begegnen dann auch mehr-
fach volle Nebenformen auf mentum, die also der älte-

sten Bildung wieder nahe kommen, wie zum Beispiel

auch tegimentum oder tegumentum, Bedeckung, vorkömmt.
Was also den Infinitiv anbetrifft, um auf ihn nun zu-

rückzukommen, so würde ein altes ctsysusvai, , be-

decken, das wir für das spätere atsysiv ansetzen dürfen,

äusserlich dem lateinischen tegimim, der Bedeckung, ge-

nau entsprechen, und zum Beispiel ÖQeysiVj ögsysfjisrat,

recken, strecken, dem Dativ regimini, der Lenkung.
Ganz vereinzelt in Bezug auf die Bildung seines In-

finitivs steht der sogenannte erste Aorist: Xsl^atj sagen,

fiftvat (aus fisvaai)^ bleiben. Es ist hier offenbar das

Dativzeichen einfach an den Aoriststamm getreten, wie

wir es denn im Altindischen gar nicht selten unmittel-

bar mit der Wurzel verknüpft finden , wie in ä-rdbhai,

zu erlangen, Rigv. 1, 24, 5; drgai^ zu sehen, Rigv. 1,

23, 21; 7, 15, 5; vrdhai , zum' Siege , Rigv. 1, 34, 12;

5, 9, 7.

Mit dem griechischen Aoristinfinitiv auf <fcxi hat man
wohl den lateinischen unmittelbar zusammen gestellt,

der allerdings auch ursprünglich überall ein s vor sei-

nem Schlussvocal hatte, wie in esse, sein, füdisse, ge-

gossen haben; also legere, lesen, aus legese, ferre, tra-

gen ,
aus ferse. Indessen gehört dort der Zischlaut deut-

lich zum sogenannten Tempusstamme, im Lateinischen

dagegen einem besondern Nominalsuffix. Es ist nicht

daran zu zweifeln, dass der la,teinische Infinitiv einem
alten Dativ ungeschlechtiger Abstracta auf altes (i.? genau
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entspricht und dalior zum Beisziel gi-gncre (aus gi-gncse),

erzeugen, mit dem Dativ goiol (aufi govcsi, £i\t ganasai)

in seiner Schlussbildung genau übereinstimmt. Dass der
Schlussvocal des Infinitivs im (TCgensatz zu dem gewöhn-
lichen Dativ so sehr verkürzt wurde , kann nicht weiter

auftauen , da das Verständniss der Infinitivbildung überall

früh verloren wurde und zum Beispiel im Homer auch
neben den vollen Formen auf fisvai, schon sehr viele auf
verstümmeltes jtifv hergehen, wie fisvsiisv , bleiben, iL 5,

486; siiev , sein, iL 4. 299. Die nämliche Dativbildung

eines alten ungeschlechtigen Abstracts auf as, die wir

im lateinischen Infinitiv erkannten, findet sich auch im
Altindischen oft dem alten Infinitiv ganz ähnlich ge-

braucht, so in cälishasai (Dativ von cäJcshas-), zum Se-
hen, Rigv. 1, 8, 3; sdhasai, zur Stärkung, Rigv. 1, 16,

6; ävasai, zum Helfen, zur Hülfe, Rigv. 1, 17, 1; 1,22,

6; 10; 1, 34, 12; dhayasai, zum Geben, zum Halten,

Rigv. 1, 31, 13; 1, 72, 9; jiväsai, zum Leben, Rigv. 1,

25, 21; 3, 53, 18.

An der Dativbildung des medialen Infinitivs Siuf (T^cci

im Griechischen, wie yiyvsad-aij entstehen, ist auch nicht

wohl zu zweifeln. Im Weiteren ist man aber über seine

Bildung noch nicht im Reinen, nur so viel scheint fest-

zustehen, dass wir sein getreues Abbild in altindischen

Bildungen haben, wie pibadhyäi, zu trinken, Rigv. 4,

27, 5; isliayddliyäi, zur Stärkung, Rigv. 6, 64, 4; van-

dddhydi, lasst uns preisen (Infinitiv für Imperativ), Rigv.

1, 27, 1. In ihnen ist ohne Zweifel vor dem dh ein al-

ter Zischlaut, den das Altindische in dieser Stellung nicht

erträgt, früh ausgedrängt.

Eine ganz besondere Dativbildung findet sich in miM,
mir, dem das gleichbedeutende altindische mdhyani (aus

mdhkyam) ganz nah steht, in tibi, dir, neben dem alt-

indischen tübhyam, dir, w^omit wohl auch das alte rsiv

(wohl Tsrtv), dir, iL 11, 201; od. 4, 619; 829; 11, 560

und 15, 119, übereinstimmt, und in sibf^ sich, in wel-

chen drei lateinischen Formen der Schlussvocal in-

dess auch kurz gebraucht vorkömmt. Im Altindischen

schliessen sich der Bildung nach auch noch an asrnd-

hhyam^ uns, und yushmdbhyam, euch.
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Locativ.

Das Kennzeichen des Locativs ist, so weit der Blick

in unsern Sprachen reicht, ein einfaches i, wie es sich

zum Beispiel leicht ablöst in den altindischen divi (div-J,

im Himmel, Bigv. 1, 6, 1; 1, 7, 3; gdrmani (gäy-man-),

im Schutz, Bigv. 1, 4, 6; yudJii, im Kampfe, Bigv. 1,8,

3; rajani oder raßii, im Könige, 7nänasi (mdnas-) , im
Geiste, und auch zum Beispiel in paddi (padä-) , am
Ort, auf der Stelle, und vaigai(vaiga-)^ im Hause. Mit

dieser letzten Form stimmt, wie schon oben bemerkt
wurde, genau überein oXxoi, alt Foixotj im Hause, iL 1,

113; 24, 240; od. 1, 11; 8, 324; 13, 42; 15, 15; 178,

eine der wenigen Locativformen von Grundformen auf o,

die sich im Griechischen erhalten haben. Dazu kömmt
noch nsdoij zu Boden, zur Erde, Aeschylos Prometheus
272, das mit dem vorhingenannten altindischen padai,

auf der Stelle, genau übereinstimmt; ferner nvlot^ in

Pylos , das nur in der homerischen Zusammensetzung
nvXoi-ysvijgj in Pylos geboren, iL 2, 54; 23, 303, erhal-

ten blieb. Man hat längst erkannt, class das Lateini-

sche den in Frage stehenden genau entsprechende Lo-
cativbildungen bewahrt hat in humf, auf der Erde; domi
= altind. dämai, im Hause, belli doniique, im Krieg und
Frieden, do7ni foc/que, zu Hause und am Heerde, Terenz
Eunuch. 4, 7, 45; ferner in Ephesi, in Efesus, Corinthi,

in Korinthus, Cypri, in Kypros, Nepos 12, 3; Deli , in

Delos, Enn. trag. 425; Aeni, in Aenus, Ahydf, in Aby-
dos , JBrimdusii , in Brundusium , Tarenii, in Tarentum,
Surrenti, in Surrentum , letztere fünf Formen bei En-
nius Seite 166; Aegypti, in Aegypten, Valer. Max. 4, 1,

15; vesperi, am Abend. Gellius 10, 24 spricht über die

hie und da vorkommenden alten Ausdrucksweisen die

qiiinti^ am fünften Tage, die nöni , am neunten Tage,

die pristini, am gestrigen Tage , die crastini , am mor-
genden Tage, die proximi, am nächsten Tage; die ge-

hören sämmtlich hieher, ebenso wie die ersten Theile von
2)ostri-die, am folgenden Tage, und quoti-die^ an jedem
Tage, täglich. Von weiblichen Wörtern schliessen sich

ihnen an: terrae (marique), zu Lande (und auf dem Was-
ser)

;
(dornt) militiae(-que), (im Frieden und) im Kriege

;

Eömae, in Bom, Horaz epist. 1, 8, 12 und sonst oft;
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Bömae Xionidiaeque, in Eoni und Numidien, Sali. Jug.

33, 4; cundae Graeciac , in ganz Griechenland, Cicero

für Archias 3, 4, und andere, denen das Griechische

kaum etwas anderes als xaiiai, auf der Erde, il. 4, 482;
526; 5,442 und sonst oft, auch in xa^iav-svvrig , auf der
Erde lagernd, il. IG, 235, gegenüberstellen kann. Die
schon oben erwähnte häufige nahe Berührung von Dativ-

und Locativbildungen , die doch noch nicht berechtigt

beide Casus völlig zusammenzuwerfen, zeigt sich zum
Beispiel auch darin , dass namentlich in ältester Zeit die

wirkUchen Dative von Grundformen auf o sowohl als auf

altes d gradezu locativisch gebraucht vorkommen, wie
ßovTTQaaiMj in Buprasion , il. 23,631; FiXio),m Ilios, il.

24, 67; fivxMy im Innern, il. 6, 152; od. 24, 6; "A^ysi

fisaCMj mitten in Argos, il. 6, 224; evqsFv ttöptm, im
w^eiten Meere, od. 1, 197; 4, 498; 552; coQrjj im Früh-
ling , il. 2, 468 ; dxQOTccTri xoQV(prjj auf dem höchsten

Gipfel, il. 5, 754; Sijßfj vnonXaziiri , in Thebe am Berge
Piakos, il. 6, 397; Kq^rri, in Krete, od. 17, 523.

Unter den w^eiteren nahen Berührungen oder wenn
man will Vermengungen des Locativs und Dativs ist nun
aber eine der wichtigsten die , dass abgesehen von den
Grundformen auf o und altes ä im Griechischen der Da-
tiv ebenso wie der alte Locativ durch einfaches i be-

zeichnet wird. Auch bei diesen noch weiter zu betrach-

tenden Dativen , die nun also wirklich alte Locative sind,

zeigt sich noch mehrfach die Locativbedeutung, so in xqri^

TfJQi, im Kruge , il. 3, 269 ; atd^sQij im heitern Himmel,
il. 2, 412; 4, 167; od. 15, 523; vOfiTi'i, im Kampfe, il.

2, 863; Aaxsdalfioy^j in Lakedämon, il. 3, 387; "Aqyti^

in Argos, il. 14, 119; od. 4, 174; 'EUcidi, in Hellas, iL

16, 595; mvxiy in der Schlucht, il. 20, 22; ^isaM eqxii,

mitten im Hof, il. 24, 306; Xhixmvij auf der Wiese, od.

21, 49 , und sonst.

Was nun noch weiter die Behandlung der verschie-

denen Grundformen vor dem locativischen i anbetrifft,

so pflegt in der homerischen Sprache bei Grundformen
auf i dieses letztere mit dem locativischen einfach zu i

sich zu vereinen, so in moXi (aus nzöXt-t), der Stadt,

il. 5, 686; 6, 88; 297; 317; 7,345; 22, 172; od. 8, 569,

13, 152; 158; 177; 183, wo das i vor jedesmal folgen-

dem Vocal überall metrisch kurz gebraucht wird, ebenso
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wie in xovi, dem Staube, il. 24, 18; od. 11, 191; fer-

ner haben wir das r in nöXi, der Stadt, il. 24, 706;
od. 6, 9; xyrjati:, mit dem Keibeisen, il. 11, 640;
fidvtij einem Seher, il. 13, 69; äyvqi, der Versamm-
lung, il. 16, 661; 24, 141; dvvdiii , an Macht, il. 23,

891; nooi, dem Gemahl, od. 11, 430; 17, 555; 19,

95; vßql, dem Uebermuth, od. ;14, 262; 17, 431; vs-

fi^aai, aus Unwillen, il. 6, 335; fiijzij durch Klugheit,

il. 23, 315; 316; 318; auch 0hl, derThetis, il. 18, 407,

ist so gebildet , obwohl andere Bildungen , wie OhiSocj

der Thetis, il. 8, 370, auf eine vollere Grundform Os-
nö' weisen, und ganz ähnlich ixdari , mit der Geissei,

il. 23,500, das sonst die Grundform fidoziy- zeigt, aber

zum Beispiel od. 15, 182 auch entsprechend den schon

oben angeführten Accusativ fidanp bildete. Da hiernach

zum Beispiel ein homerisches örij dem Schafe, das selbst

allerdings grade nicht belegt ist, mit dem lateinischen

ovt, dem Schafe, worin nach unserer obigen Auseinan-

dersetzung wirklich das alte Dativzeichen ai (nicht bloss

locativisches ^) steckt, äusserlich ganz genau überein-

stimmt , so Hesse sich denken , dass hier doch auch ganz

die nämliche Bildung, nämlich die alte locative, vorläge

und die Vermuthung möchte doch nicht ganz ungerecht-

fertigt sein, dass die lateinische Dativ-(Locativ-)Bildung

von der griechischen im Grunde gar nicht abweiche. Es
würde dann nur das hier zu bemerken sein, dass bei

der schon mehr erAvähnten auch sonst häufigen Vermen-
gung der Grundformen auf Consonanten und derer auf i

im Lateinischen das dativische (also im Grunde doch lo-

cativische) i im steten Anschluss an die Grundformen
auf i überall als gedehntes i sich anschloss, was um so

leichter durchgehendes Gesetz werden konnte, als aus-

lautendes kurzes i im Lateinischen meist vermieden wird,

theils durch gänzlichen Abfall (est, er ist, für esti =
ioti)

, theils durch Uebergang in e (mare , Meer ; für

mari). Dafür spricht noch, dass im Lateinischen wirk-

lich locativisches i , wo es deutlich in dieser Bedeutung
erhalten blieb, bei consonantisch auslautenden Grund-
formen stets nur als langes erscheint, wie in: rüri (rtis-),

auf dem Lande; hici, bei Tage, Lucr. 4, 235; Plautus

Amph. 1, 1, 11 ff., und namentlich in Ortsnamen wie

Tiburi, in Tibur, Cicero an Atticus 16, 3; Anxun, in
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Anxiir; Carthäglm, in Carthago, Plaut. Gas. prol. 71;
Livius 28, 26; 30, 9; Lacedacmonl, in Lakedämon, Ne-
pos Vorwort ; Sicyom, in Sikyon , Plaut. Pseud. 4, 2, 38

;

Achcnmü, in Acheruns , Plaut. Capt. 5, 4, 1.

Einiges Weitere, was noch für die homerische Sprache
bei den Grundformen auf * zu bemerken ist, schliesst

sirh an schon früher über diese gesagtes ; es erscheint

für jenes * bisweilen eine Lautgestaltung, die auf altes

aj (oder mit langem Vocal äj) zurückleitet, die auch im
Altindischen nicht ungewöhnlich ist und die wir zum
Beispiel haben in den Dativen pitdyai^ zum Trinken,

Kigv. 1, 16, 3; siirdyni, dem Priester, Eigv. 1, 31, 7;

vitäyai, zum Mahle, Rigv. 1, 13, 2, als deren Grundfor-

men man anzusehen pflegt bezüglich pitl-^ Trinken, süri-y

Priester, viti- , das Mahl. Von homerischen Bildungen
gehört hieher nöce'i (aus noasji)

^ dem Gemahl, il. 5,''71;

nzolei (aus moXsji) , der Stadt, iL 17, 152; 24, 107;

mit innerm langen Vocal: noXrii, (aus noXrjji)^ der Stadt,

il. 3, 50. Hieran schliessen sich die gewöhnlichsten Da-
tive von Grundformen auf * in der spätem Zeit, wie

nöXstj der Stadt, xrijaet^j dem Besitz; jene Umgestaltung
fehlt nur bei wenigen Wörtern, wie zum Beispiel bei

lÖQig, kundig, mit späterem Dativ idgi.— Hieran schliessen

wir noch Formen wie Uv^ot, in Pytho (mit Nominativ
JIv^üj), il. 9, 405; od. 8, 80; x^fto?^ aus Zwang, iL 8,

57; AriToXj der Leto , iL 20, 72; 24, 607; yqriri xafil-

voT, einem alten Ofenweibe, od. 18, 27.

Den Grundformen auf t ganz ähnlich werden die auf

V behandelt; sehr oft schliesst sich das locativische i ein-

fach an und wird dann mit dem v bei Homer meist zu

einsilbigem vt vereinigt: vsxvt, dem Todten, iL 16, 326;

565; 24, 108; nXrj^vT, der Menge, iL 22, 458; od. 11,

514; 16, 105; l^vc, der Hüfte , od. 5, 231; 10, 455;
ot^vX, dem Jammer, od. 7, 270; oQXfjOxvZy im Tanz, od.

8, 253; 17, 605; ^gijuvtj mit dem Schemel, od. 17,504.

Getrennt blieben v und t in avt dem Eber, il. 4, 253;

11, 293; 17, 281 und d^vt, der Eiche, iL 18, 558, wo-
mit die lateinischen Dative sui, dem Eber, und gruij

dem Kranich, sich am nächsten vergleichen lassen. Dann
ist hier auch noch zu nennen öovqI (aus ddqvt) mit dem
Speer, il. 1, 203; 300; 329 und sonst oft. Aus dem
Altindischen kann man Bildungen vergleichen wie den
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Dativ tanüai (von tanü-) ^ dem Leibe, Rigv. 1, 23, 21,

im Gegensatz zu weiterhin noch zu nennenden. Die Ver-

tretung des V durch homerisches s F (für altes av) haben
wir in FaazsFt (Bekker Fdarsi), der Stadt, od. 8, 525,

und mit Vocalzusammenziehung in nrixsi (oder nrixsr
iAwV?), dem Arme, od. 21,419; dann besonders den Ad-
jectiven, wie svqsFij dem weiten, iL 4, 76; od. 4, 498;
552 jßf.; Friösri, dem süssen, il. 4, 131; od. 10, 519 ff.;

ol^sFi, dem scharfen, il. 4, 490; 540; 5, 73; 132, und
oft; LoxsFtj dem schnellen, il. 15, 238; 16, 583, und mit

Zusammenziehung in nlaxet (oder nlats^ ^E2.Xi](ynövTM ?),

dem breiten, il. 7, 86 und od. 24, 82. Aus dem Alt-

indischen nennen wir als ganz entsprechend gebildet die

Dative manyävai , dem Zorn, Rigv. 1, 25, 2; Mrdvai,
dem Sänger, Rigv. 1, 31, 9, sündvai, dem Sohne, Rigv.

1, 26, 3; 1, 34, 6, und Mdnavai , dem Manu (ersten

Menschen), Rigv. 1, 31, 4, deren Grundformen man als

manyü' , Mrü-, sünü- und Manu- anzusetzen pflegt.

Auch später haben bei den Attikern namentlich die Ad-
jective auf v den Dativ etj wie ^dft, dem süssen, dann
aber auch die meisten Substantive, wie nrjxu, dem El-

lenbogen, und Dative wie syxsXv'i, dem Aal, sind auf

wenige Formen beschränkt. Die Wörter mit dem Nomi-
nativ sv<; haben homerisch vor dem F meist den langen

Vocal, wie ^Aiillrifi, dem Achilleus. il. 1,283; 13,324ff.;

ßaail^Fi, dem Könige, il. 1, 9; 277; 3, 170 ff.; 'Odva-

^rifi, dem Odysseus , il. 5, 674; 9, 180 ff.; Tlrilriri, dem
Peleus, il. 16, 381; 867; 17, 443; Foix^Fi, dem Diener,

od. 4, 245; 14, 63. Mit kurzem Vocal erscheinen von
den in Frage stehenden Wörtern nur: ""AzQeFi^ dem
Atreus, il. 2, 105; TvcpcosFi,, dem Tyfoeus , il. 2, 782;
TvöeFi, deniTydeus, il. 4, 372; 10,285; Hoq&sFi (Bek-

ker JJoQ&6t, weil er der Ansicht ist, zu Anfang des Ver-

ses müssen möglichst viele Spondeen stehen, was aber

durchaus nicht in der Weise auf alte lebendige Formen ein-

wirken darf, wie seine Ausgabe es zeigt), dem Portheus,

il. 14, 115; JlriUFi, dem Peleus, il. 24, 61;— mit Zusam-
menziehung der Vocale nur ^Axill^X , dem Achilleus , il.

23, 792 (am Versschluss) , und ^OdvatX , dem Odysseus,

od. 5, 398 und 13, 35, wo beide Male vielleicht 'Odv-

cr^/"' daTiaatöp stehn darf, da das Verschwinden des lo-

cativischen * vor folgendem Vocal, wenn auch nicht sehr

4
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Liäiifig, so doch auch nicht gar unerhört ist; so liest

man il. 5, 5 dcTsq otto^qivm , dem herhstHchen Sterne,

il. 13, 289 f.v ccix^v" ömcO^fj von hinten in dem Nacken,

und od. 5, 62 xQ^^^^^fl xsQxiö^ vipaivsv, mit goldnem We-
herschiffchen welDte sie. Die Regel, dass dieser Abfall

nur Statt finden düi-fe , wo nebenstehende Wörtchen na-

mentlich Adjective das Wortgefüge unmittelbar deutlich

machten, ist eine modern gemachte. Die Wörtchen rj/ft^

dem Schiffe, il. 1, 183; 300; 329 ff. und yQ^fi, der al-

ten Frau, il. 3, 386; od. 1, 191 ff., ohne andre Neben-
formen bei Homer , sind hier auch zu nennen. Da Ben-

fey (Orient und Occident 1, Seite 265) das griechische

vloc, Sohn, als dem gleichbedeutenden altindischen sü-

nüs, Sohn, ganz entsprechend ansieht, muthmasslich alte

Formen sunva- = Ivfoj worin der Nasal ausgestossen

und später F durch » vertreten sei, ansetzend, so wol-

len wir seine bei Homer auftretenden Dativ-(Locativ-)

-Formen hier auch noch nennen: vluj nur il. 16, 177

(versschliessend) ; — vUi il. 3, 174; 20,' 81; 21, 141; od.

4, 10 (Bekker hat diese vier Male, da hier das Wort
zu Anfang des Verses steht, die Form vUt)-^ 15, 455;

24, 112; od. 3, 369; 4, 5; 16, 438; 452; 23, 61; 24,

213; — mit zusammengezogenen Vocalen findet ^iohvlsX

il. 21, 34 mit dem tX in Vershebung vor folgendem nq
(ganz so wie vU il. 2, 791); iL 18, 144; 458 und od. 11,

273 mit vor folgendem Vocal verkürztem «r, und od. 14,

435 versschliessend; die Form wird also ganz zu ver-

bannen und durch vh zu ersetzen sein und ebenso ohne

Zweifel auch jenes vereinzelte vIm il. 16, 177; — dieses

verkürzte vU begegnet noch il. 2, 20; 791; 13,216; 22,

302; 23, 383; od. 4, 143 und 771.

Am Einfachsten ist die Anfügung des locativischen t

bei den Grundformen auf Consonanten : nodij dem Fusse,

ysQovu, dem Greise, xtjqvxl, dem Herold. Verschiedene

Behandlung der Grundform, wie yaazsq^ j dem Bauche,

il. 6, 58, neben yaatgi il. 5, 539; 616; fifjTSQi^j der Mut-
ter, iL 6, 87, neben fijjTQi il. 1, 572; 577; 585; avsQi,

dem Manne, il. 16, 516; 716; 17, 73 neben dvögt iL

2, 618; 3, 170 und ähnliches ist für die Casusbildung

selbst nicht von Bedeutung. Wegen besonderer Verkür-

zungen der Grundform selbst mögen noch genannt wer-

den noXvfaqvi,, dem schafreichen, iL 2, 106; xqäti, dem
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Kopfe, il. 3, 336; 15, 480ff.; {ytqäaTv od. 22, 218); dX^l,

der Kraft, il. 5,299; 13, 471 ff.; XäFi, mit einem Steine,

il. 16, 739; auch wohl XitI, in eine Decke, il. 23, 254,

aus denen die wirklich alte Grundform sich nicht so ohne
Weiteres ergiebt; auch iv öcä, im Kampfe, il. 13, 286;

14, 387 und 24, 739 stellt sich dazu. Die Grund-
formen auf g werfen dieses wie in den früher schon be-

sprochenen Fällen vor folgendem Vocal weg: "Agysi (^'Aq-

yec-), in Argos. il. 1, 30; 2, 108; ßsXsi^ mit dem Ge-
schoss, il. 4, 99; rVQf^'h dem Alter, il. 5, 153; 10, 79;

3, 150 (an dieser Stelle ;^^'^«* bei Bekker im Versanfang)

;

TüXQu'C (Bekker ycccQzei) ts ad^£ve'i, an Kraft und Stärke,

il. 15, 108; cnssi, der Grotte, il. 18, 402; 24, 83; od.

2, 20 ff. (Bekker hat überall das schlecht überlieferte

cnfi'i) ;
— ferner %qoi (aus XQorri), der Haut, dem Körper,

il. 7, 207; 8, 43; 298; 9,^596 ff.; alööi (aus aidöa^),

der Scham, il. 10, 238; od. 8, 172; 324; 14, 505; ^Föi,

der Morgenröthe, il. 7, 331; 9, 618; 682; 11, 685; 13,

794; 24, 600; od. 4, 407; 6, 31; 7, 222; 12, 24; 14,

266; 15, 396; 16, 2; 270 und 17, 435. Bekker giebt

hier überall alSoT und rjoT, die homerische Sprache hat

die fragliche Vocalzusammenziehung aber nur bei den
Grundformen auf ag und ecj wie in: asXai ^ im Glanz,

il. 8, 563; 21, 246; xsqai, mit dem Bogen, il. 11, 585;
dsnaij im Becher, od. 10, 316; yrJQccij dem Alter, od.

11, 136, an welchen letzteren drei Stellen das ai vor

folgendem Vocal kurz gebraucht ist; — ferner ysi^stj an
Geburt, il. 3,215; Fstisi, durch Worte, il. 1, 395; 504

15, 106; syx^i', mit dem Speere, il. 4, 307 (syx^i il. 2

389; 3, 380; 431); vnsQiisvsX , dem gewaltigen, il. 11

727 (vTTSQysvsi il. 13, 226); evazQscp^X, mit w^ohlgedre

hetem, il. 13,716; xataTTQfjveT ^ mit hastiger, il. 16, 792

od. 13, 164; ngoaXet, abhängigem, il. 21, 262; xfXaivs-

(fsTj dem dunkelwolkigen, il. 21, 520; in den meisten

dieser Formen erscheint das si als kurz vor folgendem

Vocal. Zu ihnen stellt sich noch "Aqei, dem Ares, il. 5,

757, mit ffc in der Vershebung; il. 21, 112 und 431 mit
f* vor folgendem Vocal, wo also ^Aqif zu lesen möglich
sein würde, und versschliessend od. 8, 266 (Aqt'i il. 2,

479 , wo Bekker auch ^Aqsi schreibt). Weit häufiger ist

didSxY "Aqrii , so il. 2, 385; 515; 627 ff., dem das ver-

einzelte x^Q^''j dem geringen, il. 1, 80, wohl in seinem

4*
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Ausgang ganz gleich ist. Da aus dem Aeolischen (Ali-

rens 1, Seite 121). die Formen ^^Qfvi, dem Ares, ff. neben
einem Nominativ "Aqevg aufbewalirt sind, Hesse sich als

möglich denken, dass auch jenes homerische ^Aqtii, und
die weiter zugehörigen Formen als '!^^»/^t ff. aufzufassen

wäre; entgegen stünde freilich der Nominativ "/^^lyg, iL

4. 439 und oft, und der Vocativ "^A^jsq iL 5, 31 und 455.

Von Locativbildungen mit besonderen Suffixen dür-

fen noch genannt werden die lateinischen ihf, dort, Lucr.

2, 75 ff.; ihi-dem, ebendaselbst; uht, wo, Lucr. 3, 728;

6, 517; nhi-quc , überall; alicuhi, irgendwo; alihf, an-

derswo; utrnhi, an welchem von beiden Orten, wo; iitro-

hi-qnc, auf jeder von beiden Seiten , deren auslautendes

i auch mehrfach kurz gebraucht vorkömmt, wie in ibi

Lucr. 3, 28; 213. Es ist wohl weniger wahrscheinlich,

dass das hier vorliegende hi, wie ich früher (1, Seite 51,

wo uhi == Ttod^i gesetzt wurde) annahm, mit dem grie-

chischen -3^1 übereinstimmt, als dass es mit weiterhin

noch zu betrachtenden Dativ- und Instrumentalsuffixen

zusammenhängt, die im Altindischen ein hh enthalten.

Damit bringen Aufrecht und Kirchhoff auch ebensowohl
das umbrische mem des singularen Locativs, wie in uhre-

mem, auf dem Berge, töteme, in der Stadt, als das um-
brische fem des pluralen Locativs zusammen, dem ge-

genüber das Oskische das alte locative i getreu bewahrt
hat, von dem im Umbrischen nur wenige Spuren ge-

blieben seien.

Gleich wie für die alte örtliche Bedeutung des Accu-

sativs , das Wohin, im Griechischen das Suffix ds und
für die Grundbedeutung des Ablativs, das Woher, das

^sVj, so hat sich im Griechischen auch für die alte Be-

deutung des Locativs, der durch seine Berührung mit

dem Dativ doch vielfach aus dem Gleise wich, für das

Wo, ein besonderes Suffix sehr ausgebreitet, nämHch
i9-t^ das die homerische Sprache in folgenden Wörtern
aufweist: ovQavod^i (ngo), (vor) dem Himmel, iL 3, 3;

KoQivd^o&i, in Korinthos, iL 13, 664; ""Aßvöod^i, in Aby-
dos, iL 17, 584; Fihö^i (ttqö), vor Ilios, iL 8, 561;

10, 12; 13, 349; od. 8, 581; Foixodt, im Hause, iL 8,

513; od. 3, 303; 19, 237 (Foixo^'); 21, 398; ttjXö^^, in

der Ferne, fern, iL 1, 30; 8, 285 ff.; spdo^ij drinnen,

il. 1, 243; 18, 287 ff.; sxwd^i, ausserhalb, iL 15, 391;
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22, 439; öOi,, wo, iL 2, 722; 4, 516 ff. ; avtn^^, ebenda,
dort, iL 3, 428; 9, 617 ff.; naQavxoÜ^Ly ebenda, iL 12,

302; 13, 42; vipoO^i, in der Höhe, iL 10, 16 ff.; dyxo^i,,

in der Nähe, iL 14, 412; 23, 762 ff.; xatawöd^i^ dort,

iL 21, 201; vstöd^i, zu unterst, iL 21, 317; fexacrrod^i,

an jedem Orte, od. 3, 8; dnönqodi, in der Ferne, iL

23, 832; od. 4, 757 ff.; älXo&i, anderswo, od. 16, 44;
17, 318; 18, 401; rö&i , dort, od. 15, 239; noS^t, wo,
od. 1, 170; 10, 325 ff.; nox^i^ irgendwo, irgendwie, iL

10, 8; 1, 128; onno&i, wo, iL 9, 577; od. 3, 89 {pn-

nod-*); — hsQco&ij auf der andern Seite, anderswo, iL

5, 351 ff.; d^vQfjO-i {d-vqrjd^)^ vor der Thür, draussen,

od. 14, 352; — xsXB^i, dort, iL 3, 402; od. 8, 519 ff.;

ixatd^i,, dort, od. 17, 10; — iryvOi., nahe, il. 10, 561;
od. 1, 120 ff.;— av^i, da, dort, iL 3, 291; — xriQod^i,

im Innern, iL 9, 300; 21, 136 ff.; riFoo&i, (jiqö) , vor
dem Morgen, il. 11, 50; od. 5, 469 und 6, 36, wo die

Ausgaben rido&i, geben. Ganz für sich sei hier noch das
locativische rixt^ wo, iL 1, 607; 3, 326 ff.

,
genannt.

Instrumental.

Noch blieb aus der Reihe der Casus allein der In-

strumental zurück, dessen alte sinnliche Grundbedeutung
die der Begleitung , des Mit , war, und der deshalb auch
wohl Comitativ genannt worden ist; später bezeichnet er

gewöhnlich das Mittel. Von ihm weisen das Griechische

und Lateinische die wenigsten Spuren auf, namentlich

von der Bildung, die im Altindischen als die durchaus

vorwiegende hervortritt. Sie besteht in der Anfügung
eines gedehnten a, das sich zum Beispiel deutlich ab-

löst in nävä , mit dem Schiffe, mininä (naman-J, mit

dem Namen, hhratrd (bhratar-)j mit dem Bruder, pd-
tyä (päti-J , mit dem Herrn, ghanä (von gJiand- , das

später den Instrumental ghanaina bildet), mit der Keule,

Rigv. 1. 8, 3. Wie in unsern Wörtchen wie, so und
desto (in seinem Schlusstheil) hieher gehörige alte In-

strumentalbildungen erkannt worden sind, so ist von
vornherein auch wahrscheinlich, dass das Griechische

unter seinen adverbiellen Wörtchen noch manche hieher
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gehörige Form besitzt, namentlich unter denen auf

tj, so wohl nfj , wie, tt^', irgendwie, ndvTrjj überall,

änävirj, allenthalben, Xccd^Qtj (Bekker XdihQfi)^ lieimHch,

iL 2, 515; das homerische (ftj, Avie, nur iL 2, 144 und
14, 499 , das höchstwahrscheinlich aus (t(fij entstand und
dem gothischen sve^ wie , entspricht. Auch ctXXaxrj, an-

derswo, dsx^xxfj, zehnfach, gehören wohl hieher; vielleicht

auch St], ja , nun . wohl , und fitj , (Jass nicht , das dem
altindischen tiia genau entspricht. Aus dem Lateinischen

hätte man wohl die Adverbia auf e hieher ziehen mögen,
"Nvie rapide, reissend, Lucr. 1,294; aeque, gleich, Lucr.

1, 364; alte, hoch, Lucr. 1, 596; helle, schön, Lucr. 1,

643; rare, selten, Lucr. 1, 648; egregie , ausgezeichnet,

Lucr. 1, 735; Icvissime, leicht, indessen durch eine alte

Form facülumedi sehr leicht , scheint diese Auffassung

zurückgestossen zu werden und jene Formen in das Ge-
biet des Ablativs eingeordnet.

Eine eigenthümliche Instrumentalbildung, die ihrer

Bedeutung nach aber auch in das Gebiet des Dativs, Lo-
cativs und sogar Ablativs (nicht Genetivs) bisweilen hin-

übergreift, wie der griechische Dativ ja auch wieder ganz
gewöhnlich instrumentalisch gebraucht wird wie in xsiqi^

mit der Hand, iL 1, 210; ßtri, an Gewalt, iL 1, 404,

weist das Griechische noch auf in seinen Formen auf

(fiv (oder q)i), die sich ohne Zweifel am Nächsten an-

schliessen an die altindischen pluralen Instrumentale auf

Mis , wie gaübhis^ mit Kühen, Kigv. 1, 7, 3. Sehr oft

erscheint jenes (fiv (oder (fi) auch in pluralen Formen,
meistens indess in singularen, was der Zusammenhang
im Einzelnen ergiebt: denn eine etwaige äussere Un-
terscheidung, etwa nach Anhängung von (pw oder (f}iy

ist durchaus nicht zu erkennen. Namentlich in der ho-

merischen Sprache ist jene Bildung sehr beliebt und zwar
finden wir sie da in den folgenden Wörtern, bei denen
war aus dem eben angedeuteten Grunde nach Singular

und Plural hier nicht unterscheiden: änd (TTQacöcfiv, vom
Heere, iL 10, 347; nXdyx^^f] ^^ änd x^^^ocfi xalTtog, vom
Erz prallte das Erz ab, iL 11,351; änd nXaxsroq mvo-
(fiv, von der breiten Wurfschaufel, iL 13, 588; ndvzsg

In avx(j(fiv riaxo (Bekker htaxo)
, alle sassen während

des, iL 19, 255; £x Ssöcfiv, von Gott, auf Antrieb ei-

nes Gottes, iL 17, 101; tnd ^vy6(fiVj unterm Joch, iL
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19, 404; vnö ^vyocpiv Xvov innovg, unterm Joch aus

spannten sie die Rosse, iL 24, 576; xard Fihocpiv (muss
hier wohl heissen Filioo) xXvtcc tsix^a^ in Ilios' geprie-

sene Mauern, iL 21,295; and naaaaXoipVy vom Nagel, iL

24, 268; in naaffaXöcpiv^ vom Nagel herab, an den Na-
gel, od. 8,67; 105; in s(JxaQÖq)iv, auf dem Heerde, od.

5, 59; 19, 389; an ia%aqö(piv, vom Heerde, od. 7,169;
xa&vn€Q^€ fjbsXa&QocfiVj vom Dachgebälk herab, od. 8,

279; sx novTOifiv ^ aus dem Meere, od. 24, 83; — d-so-

(fiv fiTJarcoQ dmXavTogj ein den Göttern gleicher Bera-

ther, iL 7, 366; iL 17, 477; od. 3, 111; 409; dasselbe

im Accusativ iL 14, 318; (iL 11, 200 steht in dem sel-

ben Wortgefüge der Dativ Jt>Fi, dem Zeus); an avzo-

(fiv, von ihnen (den Speeren), iL 11, 44; daxqv6(fiv

nXriad^ev j mit Thränen wurden gefüllt, iL 17, 696; 23,

397; od. 4, 705; 19, 472; daxgvöcfLV ni^nlavro, mit

Thränen wurden gefüllt, od, 10, 248; 20, 349; öaKQvo-

(fiv Tsgaovw, von Thränen wurden getrocknet, od. 5, 152;

dg ix ^socpiv ysvog ^€v_, der von den Göttern stammte,

iL 23, 347; in lxQi6(fiv, auf dem Verdeck, od. 3, 353;

13, 74 (hier liest Bekker unrichtig lxQi,6(pi)\ 15, 283;
an IxqioqiVy vom Verdeck, od. 12, 414; 15, 552; inl

d^^iöifiv , auf der Rechten, iL 13, 308; in dqiaTSQOffw,

auf der Linken, iL 13, 309; an daTsöfpiv, von den Ge-

beinen, od. 14, 134; cp^ivvd^si d'dfup öaxsoffiv XQ^^i es

schwindet um die Gebeine das Fleisch, od. 16, 145;
noXvg 6^dfi(f dotsöipiv d^ig

|

dvÖQMV nvO^o^isvcav ^ od. 12,

45, wird gedeutet »rings war eine grosse Menge von Ge-

beinen faulender Menschen«; darnach würde also hier

d^iif datsöcfiv ganz anders stehen, als in der eben ge-

nannten Stelle (od. 16, 145) und Scftsöcptv einfach gene-

tivisch, was beides durchaus unwahrscheinlich ist; es

liegt wohl ursprünglich etwas drin vom »faulen (des Flei-

sches) um das Gebein« , freilich wird iL 4, 174 (oVr^a

nmei) und od. 1, 161 (Afi^V dazia nv&sxai) das Faulen
auch vom Gebein gesagt.

Mehrfach ist das qnv (oder (fi) auch an weibliche

Grundformen auf ri angefügt, so in wg (fgiJTQrj (fgiJTQfj-

(fiv dgijyji, dass ein Geschlecht dem Geschlechte helfe,

iL 2, 363, wo dann weiter verbunden wird (pvXa ös (fV-

Xoig, und Stämme den Stämmen; ßovg dy^XTjcpt fx^y s^o-

Xog snXsTOj ein Stier ragt in der Heerde hervor, iL 2,
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480; uy6?>fj(fi fifzfXO^aiv, in die ITeerde kommend, il. 16,

487; TTaXdfirjcfiv dgiJQfipj es passte in die Hand, il. 3,

338; 16, 139; od. 17, 4; sx ds fioi syxog
\

^tx^f] naXd-
fiTjifij der Speer flog mir aus der Hand, il. 3, 368; n€-

noii}äaii' tf ßirjcftv^ sie vertrauen auf die Stärke, il. 4,

325; ähnlich ifgaffrai nfnoiO^öieg ijös ßirjcfip, auf Zeichen

vertrauend und Stärke, il 12, 256; xsiqeaai nsnoi&oTsq

rjdt ßiTj(fip, auf die Hände vertrauend und Stärke , il.

12, 135; XäFotaiv nfnotd^oisg ijdt ßiTjcfiVj auf die Leute

vertrauend und Stärke, il. 12,153; Frj(fi ßirnfi niO^ijcrac,

auf seine Stärke vertrauend, il. 22, 107; x^Q^^^ ^^ ßirjcpi

%€ Fjjcpi, niO^ijaag^ auf die Hände und seine Stärke ver-

trauend, od. 21, 315; ßirjcpi, 6t (fSQzsQOi ^aaVj an Stärke

waren sie überlegen, od. 6, 6; ßi^cpi ts (psqisQog slfiij an
Stärke bin ich überlegen, od. 21, 371; si x£^ö^V ts ßifjtpi

TS (f8QTFQog sifjj^j wcuu icli mit Händen und an Stärke

überlegen wäre, od. 21, 373; fiijü wi öqvto^og fisy

dfisivcov ^s ßif](fiVj durch Klugheit vermag auch ein Holz-

hauer mehr als durch Stärke, il. 23, 315; ot x^^crtV rs

ßhj(pi t€ (fSQTawt '^aaVj die durch ihre Hände und Stärke

Am Meisten sich hervorthaten , od. 12, 246; vno Ilrils-

fiöäo ßirjcfiVj durch die Stärke des Peliden, il. 15, 614;
EÖdfxaaas ßijjcpiv ^ bewältigte durch Stärke, il. 16, 826;
xa^f'fjisad^cc ßitjcfi rs öovgij wir erarbeiteten mit Gewalt
und mit dem Speere, il. 18, 341; 6g ug ßli](fiv

\

xrij^az

d7ioQQaiasi{8), der mit Gewalt das Gut entreisse, od.

1, 403; tsXqs 6" dvzfi^ \ 'H(fai(tTOio ßtfj(ft', es quälte der

Eauch durch die Kraft des Hefaistos, il. 21, 367; vix^-

Cai xQccz€Qrj(fi. ßi^jcfw , mit starker Kraft besiegen, il. 21,

501; xzsivsi ööXw ris ßirjcpiVj tödtet mit List oder mit

Gewalt, od. 9, 406; 408; kzaiqovg
\
sSfisvat, xqazsqricpv

ßifjffLVj die Gefährten verzehren mit herber Gewalt, ge-

waltsam , od. 9, 476 ; re'dsi xqazFqrnpi ßti](pipj er drängte

mit starker Gewalt, od. 12, 210; Innoavvri zs xccl ^vo-

qsfjcpi, Ti€7Toi3c6g j auf Wagenlenkerkunst und Tapferkeit

vertrauend, il. 4, 303; dyXaitjcpt nsncnd^iag , auf die Vor-

züglichkeit vertrauend, il. 6, 510; 15, 267; dvayxairjcpi

dafjbeviag, mit Gewalt bewältigte, il. 20, 143; izsqfjcpi,

Xdt,ezo TTszqoVj mit der andern (Hand) ergriff er einen

Stein, il. 16, 734; hsqTjcpt ysvzo nvqdyqrjv ^ mit der an-

dern (Hand) fasste er die Feuerzange, il. 18, 477 (Vers

476 steht ysvzo %tiqi); szsqij(fi' ^a^ov avsa^sv^ mit der an-
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dern (Hand) hielt sie die Brust in die Höhe, il. 22, 80; ffd-

Qvyog Xctßs ds^neQij(fiVj, fasste die Kehle mit der Rechten,

od. 19, 480 ; Fotvov s'xova' sv xsigl ds^neqricfiv, den Wein in

der rechten Hand haltend, il. 24, 284; od. 15, 148; dno

vsvQTirfvv, von der Sehne, il. 8, 300; 309; 13, 585; 21,

113; 15, 313; 16, 773; bnXÖTaxog ysps^cfiv^ der jüngste

an Geburt, il. 9, 58 (mit dem Dativ y^vsfi nqoysvsatsQOQ,

an Geburt älter, il. 9, 161; auch il. 15, 166: ysvsfi nqö-
TSQOQ, an Geburt älter}; ysvs^cpi, psFcozatog, der jüngste

an Geburt, il. 14, 112; ysvsrjcfi> vsFcorsQog, an Geburt

jünger, il. 21,439; inl vsvqrjcft^v , auf der Sehne, od. 11,

607; ä^ici ^rdi (fatvofjisvTjcfiVj mit der erscheinenden Mor-
genröthe, iL 9. 618; 682; 11, 685; 24, 600; od. 4, 407

;

5, 31; 7, 222; 12,^24; 14, 266; 15, 396; 16, 270 und

17, 435; sm (Sreipcivriv xs(pccX^(piv aFsigag S^^xaw, hob
den Helm auf und setzte ihn aufs Haupt, il. 10, 30;

dfjicpl ÖS Fol y.vvsrjv x€(paXfj(fiv s3rjxev, er setzte ihm den
Helm aufs Haupt, il. 10, 257; 261; wv 6^ dno fisv xii-

ösfjv xvvsrjv xscfccXrjcpi^v eXovzo, von seinem Haupte nah-

men sie den Wieselfellhelm, il. 10, 458; xaxöv övaq xs-

cpaXrjcfLV snsaTTij ein böses Traumbild stand über dem
Haupte, il. 10, 496; mvaxöfispog x8(f(xX7J(fiv, zielend

nach dem Haupte, il. 11, 350; xscpaXrjcptp inst Xdßev,

nachdem er an das Haupt gefasst hatte, il. 16, 762;
naQsaxvusvai xs(faX^(piVj neben dem Haupte stehen, od.

20, 94; xXialrjg)t XiXeimo , er war im Zelte gelassen, il.

13, 168; £^ £vp^(fij aus dem Lager, il. 15, 580; od. 3,

405; 4, 307; 2, 2 (hier mit schliessendem v)] O^lfjcp^j

in Fthie, il. 19, 323; XsTns d^vQfjcpiv^ er Hess vor der

Thür, draussen, od. 9, 238; rd % höodi xal %d ^vqt]-

(fiv, das im Innern und das vor der Thür, od. 22, 220.

Von einer Grundform auf v ausgegangen ist unter den
Bildungen auf (fi ((piv kommt hier nicht vor) nur FTg)ij

mit Kraft, das in den folgenden Verbindungen vorkömmt:
Ft(ft iid^saS^aij mit Kraft kämpfen, il. 1, 151; 2, 720;

4, 287; 5, 606; 12, 367; 18, 14; 21, 486; FTtfi favacr-

aeiv, mit Kraft herrschen, il. 6, 478; od. 11, 284; 17,

443; Ftcft Fccvdaa8ig, du herrschest mit Kraft, il. 1, 38;

452; Ft(fL xTUfisvoiOj des mit Kraft getödteten, il. 3, 375;

Ft(fi dafi^vatj mit Kraft bewältigt werden, il. 19, 417; od.

18, 157; Ftcfi daiiBVta, den mit Kraft bewältigten, il. 21,

208, und FX(fi^ dcciidaari, mit Kraft bewältige er, od. 18. 57,
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Die hergebrachte ErkLänmg stellt rttpi, das wir mit dem
oben schon genannten fig, dem Acciisativ fXVj und dem
lateinischen vis, Kraft, mit dem Accutativ vim und Ab-
lativ VI verbinden, zu ftva, die Sehne, iL 17, 522, FT-
veg, die Sehnen, od. 11, 219 und f^ivsaiv, den Sehnen,
iL 23, 191, neben denen vielmehr ein fivötpiv würde ge-

bildet sein.

Von Grundformen auf v mit dem Suffix (piv gehört
hieher nur vavcfiv, Schiften, das dem altindischen naü-
hhis, mit den Schift'en , wohl genau entspricht, und das
wir finden in den Verbindungen vatcfiv dcpoQfirj&stsv,

sie stürmten von den Schift'en, iL 2, 794; nagu vavcpiv,

von den Schift'en, iL 12, 225; 18, 305; od. 14, 498; iL

8, 474; 16, 281 (an den letzten beiden Stellen ohne
Schlussnasal); dno vavi^i, von den Schift'en, iL 16, 246;
vav(f)tv dfivpd^i€Voi, den Schift'en abwehrend, iL 13,700.

Aus der Reihe der consonantisch ausgehenden Grund-
formen gehört hieher die vereinzelte Bildung (ngdg) xo-

TvXrjdovöifiv ^ an den Sangnäpfchen (des Meerpolypen),

od. 5, 433, worin aber doch eine ursprünglich vocalisch-

auslautende Grundform steckt, da das dem ^tj^hier voraus-

gehende Suffix in seiner ältesten Gestalt nicht dov, son-

dern Sovo lautet. Ausserdem finden wir von den conso-

nantisch auslautenden Grundformen bei Homer nur solche

auf den Zischlaut mit (fnv (oder cpt) verbunden, die wir

wieder sämmtlich hersetzen : s^ sQsßeacfiv, aus dem Dun-
kel, iL 9, 572; vnö 'Aqäzsa(pi, unter dem Haupte, iL 10,

156 (wenn diese Form wirklich richtig überliefert ist,

kann hier keine andere Grundform Recht haben, als xQä-

Tsg-); aiv mnoiüiv xal o%6(S(fiv ^ mit Rossen und Wagen,
iL 4, 297; 5, 219; 9, 384; 12, 119; 18, 237, und ohne
avv od. 4, 533; ovv o^fC^tv, mit dem Wagen, iL 22,22;

23, 518; ivv öx8aq)i,, mit dem Wagen, iL 16, 811; nccq

öx80(fiv , neben dem Wagen, iL 5, 28; 8, 565; 12, 91;

15, 3; nag'' InnoiCiv xal oxsocptVj bei den Rossen und dem
Wagen, iL 5, 794; nqöa^^ tnnoiFiv xal 6xsC(fiVj vor den
Rossen und dem Wagen, iL 5, 107; dvoa tnnovg amoX(JiV

ox^acfiVj zwei Rosse mit dem Wagen, iL 8, 290; tniroL

avToXciv {jxsdcfiv , Rosse mit dem Wagen, iL 11, 699;

tnnoidiv xal öxsc^cpi^v dyaXMiisvogj auf Rosse und Wagen
stolz, il. 12, 114; vn ox^(y(fi>, unter (an) den Wagen,
iL 8, 41; 13, 23; in öxecrcpiPj unter (an) dem Wagen,
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iL 8, 136; noTafjbOt xat öqsaifL QsFovrsg, von den Ber-

gen fliessende Ströme, il. 4, 452; xat öqsacfiv, vom
Berge herab, iL 11, 493; 6g ts sQxrirai Öl ögeacpi , der

durchs Gebirge geht, iL 10, 185; ögsacfi^v, im Gebirge,

iL 11, 474; 22, 139; 189 (hier ohne Nasal); vu^d^"

ÖQsüffiv , hoch im Gebirge, iL 19,376; dtä ds (STrid^eoqiv

sXaaasVj er traf durch die Brust, iL 5, 41; 57; 8, 259;

11, 448; od. 22, 93; öid (mjd^sacpip slaaaov, ich stiess

durch die Brust, iL 22, 284; änd arrj^scrcpi^j von der

Brust, iL 11, 374; 14, 214 (hier mit schliessendem v)]

ix CT^&sacpij aus der Brust; iL 14, 150.

Hier an schHesst sich wohl noch die Bildung vöacpip,

entfernt, fern von, iL 2, 347; 5, 322; 803 ff., das fast

ebenso oft ohne schliessenden Nasal erscheint, wie il. 1,

349; 4, 9 ff. Dazu gehört auch das minder häufige

aTTÖPoacfiVj entfernt, fern von, il. 1, 541; 15, 548 ff.

oder dnovocffi, wie iL 2, 233; od. 10, 528 ff.

Dual - Nominativ (-Vocativ und -Acciisativ).

Im Dual ist die Casusfülle am Wenigsten ausgebildet

oder wohl richtiger am Frühesten beeinträchtigt. Schon
das Altindische zeigt im Dual nur drei Casusformen, von
denen die eine den Nominativ, Accusativ und Vocativ

umfasst , die zweite den Dativ, Ablativ und Instrumental,

und die dritte den Genetiv und Locativ. Das Griechi-

sche zeigt nur noch zwei; davon umfasst die erste auch
den Nominativ, Vocativ und Accusativ, die zweite alle

übrigen Casus, nach der gewöhnlichen Auffassung der

griechischen Grammatik nur den Genetiv und Dativ.

Ebenso mags im Griechisch - lateinischen gewesen sein,

denn um darauf Schlüsse zu ziehen sind wir ausschliess-

lich auf das Griechische angewiesen, da das Lateinische,

wie innerhalb des Griechischen auch das Aeolische, den
Dual faßt völlig verloren hat. Seine letzten wenigen
Spuren , die das Umbrische auch nicht mal mehr erhal-

ten hat, zeigt das Lateinische noch in den männlichen
und ungeschlechtigen duo (= dioa)

^ zwei, und ambo
(= a^yw), beide, die beide auch noch häufig accusa-
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tivisch gcLrauclit werden , in allen übrigen Casus aber
und namentlich auch in der weiblichen Form sich durch-

aus an den Plural anschliessen.

Für den Nominativ und die ihm gleichlautenden Ca-
sus zeigt das Altindische in den meisten Fällen das deut-

lich ablösbare Suffix d (in späterer Zeit du, was uns
hier nicht näher angeht), wie in agvind (agvin-) , die

beiden Rosselenker; hhrdtarä (s^tWierhlirataräu)^ die bei-

den Brüder. In den Weden findet sich an Stelle des

ä bisweilen auch (das doch wohl durch Verkürzung dar-

aus entstandene) a, wie in den von Benfey (Einleitung

zum Sama-Veda, Seite j.x) beigebrachten daiva, beide

Götter; Miträvariüm, o Mitra und Waruna, Rigv. 1, 15,

6; Mitra, Mitra und Waruna (eigentlich »beide Mitra«)

;

dhrtavrata, ihr beiden pflichttreuen, Rigv. 1,15, 6; asuraj

die beiden Götter; wir fügen noch hinzu Indrd-varuna,
Indra und Waruna, Rigv. 1, 17, 3; 7; 8; 9. Dem

sehen die gewöhnlichsten griechischen Dualbildungen
consonantisch auslautender Grundformen ganz ähnlich,

wie naXös (naXd-), zwei Kinder, nach denen man als

einfaches Suffix ein blosses s^ also ursprüngliches a, würde
ansetzen können. Möglicher Weise ist diess wirklich das

älteste Dualzeichen.

Die Grundformen auf a haben das Dualzeichen mit

ihrem Ausgang im Altindischen zu ä vereinigt, wie in

ndrd Cndra-J , beide Männer, Rigv. 1, 3, 2; 1, 2, 6; ubhä
daiva, beide Götter, Rigv. 1, 22, 2. Diesem d stellen

die entsprechenden griechischen Grundformen auf o ihr w
gegenüber: too =. altind. tä , die beiden, Rigv. 1, 2, 6;

1, 17, 1; a, iL Ih 104; 12,423; od. 16,264 = altind.

yä, welche beiden; Tsf^u) innco, deine beiden Rosse, iL

5, 230; 237; noTa^co, beide Flüsse, iL 5, 773. Neben
dvco = altind. dvä, zwei, ist das verkürzte dvo häufig,

wie od. 10, 142; iL 1, 250; 2,346; 5,572. Die Grund-
formen auf altes d zeigen im Dual diesen Vocal noch
ganz rein, wie xogäj beide Mädchen, Sofokles Antigene

799. An dieser Stelle findet sich auch das weibliche

Demonstrativ Täj die beiden, das sonst im Attischen

sehr selten ist und durch das männliche tco mit ver-

treten wird. Von weiblichen Formen habe ich bei Ho-
mer kein Beispiel gefunden, von männlichen coxvnsTäj

zwei schnell laufende , iL 8, 42 ; xoQvazäj die beiden ge-
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waffneten, il. 18, 163; ""At^sFIöü^ beide Atriden, il. 1,

16; 17; 375; 19, 310.

Während die Grundformen auf i im Altindischen im
Dual i zeigen, wie in pdü (jpciti-), die beiden Herren,

Kigv. 1, 3, 1; 1, 23, 3; Icavl, die beiden Weisen, Rigv.

I, 2, 9; 1, 13, 8, bleibt im Griechischen das dualische

£ deutlich neben der Grundform, die übrigens in der-

selben Weise behandelt wird, wie es aus der vorher-

gehenden Betrachtung der Casus sich bereits ergeben
hat, so dass die homerische Sprache, in der ein hieher-

gehöriges Beispiel indess gar nicht vorzukommen scheint,

bilden würde öFis, beide Schafe, von oT*-_, und von
7i6h~^ Stadt, zum Beispiel nvXi£, noXse (auch attische

Form) oder auch nöXi^Sj beide Städte. Von Grundfor-

men auf i', über deren Behandlung im Wesentlichen das

Selbe wie bei denen auf * gilt, findet sich: ögvqs (aus

dÖQVi), beide Speere, il. 3, 18; 10, 76; 21, 145 und oft;

nrixere (n^yv-)
^ beide Arme, il. 5, 314; od. 17,38; 23,

240; 24, 347; siQ£r€, beide breiten (Schultern) il. 16,

791; 23, 480; TccysTs, beide schnellen (Rosse), il.5, 356;

23, 545; wx^Fs, beide Eltern, od. 8, 312. Aus dem
Altindischen mag genB^iint sein stinu (siinil-), beide Söhne;
daneben aus oben angedeutetem Grunde das gleichbedeu-

tende stark verkürzte i^f«, il. 2, 865; 5, 27; 152; 542;
II, 102 ff.

Am Einfachsten schliesst sich das Dualzeichen an
consonantische Grundformen , im Altindischen ä , wie in

(jrnväntä (grnvdni-) . die beiden Hörenden, Rigv. 1, 34,

12; yüvanä pitdrä, beide junge Eltern, Rigv. 1, 20, 4;
näliä-ushdsä (iisJids-) su-paigasd, Nacht und Morgen die

beiden schöngestaltigen , Rigv. 1, 13, 7; — im Griechi-

schen €: hv8Q£, beide Männer, il. 11, 328; 17, 378 ff.;

dafür avÖQs il. 11, 432; 23, 659 ff.; ovo cpcüzs, zwei

Männer, il. 5, 572; ncctd^, zwei Kinder, il. 7, 279; yvns,

zwei Geier, od. 11, 578; aficpo) xstqs, beide Hände, il.

4, 524; ^sFoPTs, beide fliessende, il. 5, 773; axdvTs,

beide stehenden, il. 11, 622; dVw nive , zwei Hunde, iL

10, 360; ßoFs, zwei Stiere, il. 13, 703; od. 13, 32; läFe.,

zwei Steine, il. 23, 329; donx) Xsxe\-£? oder -a? da Ho-
mer oft Plural mit Dual verbindet), zwei Lager, il. 24,

648; ebenso fraglich ovo (fdQs\-€? oder-«?), zwei Män-
tel, il. 24, 580.
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Als Besonderheiten dürfen noch ein paar prononiinelle

Formen angeführt werden. Das Altindische hat für »wir

beiden« ävum , nnd für »ihr beiden« yuvum, die dem
allgemeinen Gesetz nach beide auch accusativisch ge-

braucht werden können , für die letztere (und nicht no-

minativische) Bedeutung aber auch noch die Nebenfor-

men väm, euch beiden, und näu^ uns beiden, aufweisen.

Im schliessenden m der erstgenannten Formen steckt

wohl wie zum Beispiel auch in ahdm , ich , und tvdm,

du, ein altes Suffix, das mit der Bildung der Casus
nichts zu thun hat; mit nän, das in älterer Zeit ohne
Zweifel nur nä lautete , scheint v(a, wir beiden , uns bei-

den, il. 5, 219 und od. 15, 475, genau übereinzustim-

men. Daneben ist aber viel häufiger, und auch wohl
älter, die Form vm, wie il. 5, 224; 235; 718; 809 ff.

Ebenso liegen neben einander O(f(j0j ihr beiden, euch bei-

den, il. 11, 782; 12, 47; 15, 146 und das etwas häufi-

gere (Scpooi, il. 5; 287; 10, 552; 11,776 ff. Für das hier

dualisch gebrauchte t findet sich kaum irgend ein be-

stimmter Anhaltspunct , wenn man nicht etwa altindische

weibliche Formen, wie ^?^^ra?' (Grundform J9^l^m-), beide

Töchter, dvcii (dva-) ^ zwei, ubhäi (ubhd-) ^ beide, oder

ungeschlechtige , wie es zum Beispiel dvdi^ zwei, und
uhhdi, beide (dann von der Grundform dvä- und uhhä-),

auch sind, oder wäe vdrint (vari-)^ zwei Wasser, oder

tülum (tdlu-)^ zw^ei Gaumen, in denen ein dualisches i

sich rein ablöst, vergleichen darf. Zuletzt nennen w^ir

aus der homerischen Sprache noch das accusativische

a(p(tis, sie beiden, il. 1, 8; 10, 546; 15, 155; 17, 531;

od. 8, 317, worin sich offenbar wieder das allgemein

griechische Dualzeichen s geltend gemacht hat.

Dual -Dativ (iiiid -Geuetiv),

Für den Genetiv und zugleich Locativ giebt es im
Altindischen eine gemeinsame Endung, nämlich aus, wie

in hhrcitraus (hhrdtar-)^ der beiden Brüder (oder »in den
beiden Brüdern«), gundus, der beiden Hunde (oder »in

den beiden Hunden«), von der sich im Griechischen keine

Spur mehr findet. Dagegen haben wir in der griechi-
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sehen dualiselien Endung des Dativs und zugleich Gene-

tivs ohne Zweifel ein getreues Abbild desjenigen altin-

dischen Suffixes , das den Dativ , Instrumental oder auch

Ablativ bezeichnet und das als hhyäm sich überall ganz

deutlich erkennen lässt und zum Beispiel auch in den
pronominellen ävcibhyäm, uns beiden, und i/uvabhyäm,

euch beiden, vorliegt. In Bezug auf die Behandlung der

verschiedenen Wortgrundformen vor diesem Suffix mag
hier nur bemerkt sein , dass das auslautende a in der

Regel davor gedehnt wird, wie in dgvabhyäm (dgva-),

den beiden Pferden; wir nennen noch häribhydm, mit

zwei Rossen, Rigv. 5, 30, 1; giibhrahhyäm häribhydm^

mit zwei glänzenden Rossen, Rigv. 1,35,3. In ältester

Zeit steht an der Stelle des Halbvocals in dem Suffixe

nicht selten auch der Vocal i. wie in nasatidbhiäm, den
nicht unwahren, Rigv. 1,20, 3; raüdasibhiäm, dem Him-
mel und der Erde, Rigv. 1, 136, 6.

Die vollste Form der fraglichen griechischen Dualen-
dung haben w^ir in homerischen Bildungen wie roXiv In-

nouv j den beiden Pferden, die sich also mit entsprechen-

den altindischen tcihJiyäm ägvobliyäm, den beiden Pfer-

den, müsste vereinigen lassen. In etwas weichen die Bil-

dungen allerdings offenbar von einander ab, nämlich in

Bezug auf die Behandlung des Ausgangs der Grundform
vor dem Suffix, wir haben altindisch a, wo das Grie-

chische 0* zeigt. Diesem letzteren entspricht jenes d
nicht, man darf ihm aber w^ohl das ai in altindischen

Pluralbildungen wde dem Dativ daivaibhyas (von daivd-)^

den Göttern, oder alten Instrumentalen wie daivaibhis,

mit den Göttern, von denen weiterhin noch die Rede
sein wird, gegenüberstellen. Wie nun aber w^eiter der

Uebergang vom alten bhydm zum griechischen iv sich im
Einzelnen gestaltete, ist nicht mit voller Entschiedenheit

zu sagen, wenigstens nicht in Bezug auf das in jenem
tv spurlos verwischte bh. Hier aber ist doch wohl we-
niger wahrscheinhch , dass das bh sich zunächst zum
blossen Hauch schwächte und dann ganz wich, als dass

es zunächst in den Halbvocal v (f) überging, was ohne
Zweifel mehrfach im Griechischen der Fall gewesen ist,

wie zum Beispiel im Altgriechischen rgijyvvfit (später

^riyvviii) ^ ich reisse, ich breche, neben dem altindischen

blianj (aus bhranj)^ zerbrechen, und gleichbedeutenden la-
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teinischen frangcrc. So wäre auch nicht ganz unwahr-
schcinhch, dass jenes xoXiv 'innotiv in wirkHch homeri-
scher Form noch lautete wtFiv %Tinoi>Fiv. Der Schluss
IV aber führt hier auf das yäm (iäm) zurück, da der
Grieche überliaupt kein auslautendes m hielt und die

volle Silbe i/ä , zunächst wohl mittels der Verkürzung
zu ya, ihres a-Vocals ganz beraubte und dann zu i vo-

calisirte, ganz wie zum Beispiel auch in nglv, früher,

das auf einen alten deutlichen Comparativ ttqIov zunächst
zurückweist ; das Lateinische hat diese letztere Lautumge-
staltung bekanntlich in magis, mehr, aus magius, magios.

Hieher gehörige Formen aus der homerischen Sprache
sind Toup, den beiden, iL 11, 110, 12, 66; 23, 336;
inrionv, den beiden Pferden, il. 5, 13; 107; 19, 396 ff.;

(jüfioupj den beiden Schultern, il. 5, 622; 13, 511; 15,

308 ff.; dU^?.oup, einander, il. 16, 65; 16, 765; 22,

128 ff.; diKfOTSQouv , beiden, il. 5, 207; 23, 736; 20,

327; ßXs(fccQouVj den Augenliedern, il. 10, 187; ficcgvcc-

fisvouv, der beiden kämpfenden, il. 1, 257; 17, 387;
d(p3^alixouVj den beiden Augen, od. 4, 154; ^fiiöpouvj

der beiden Halbesel, od. 7, 2; 8, 124; araS^fioUv, der

beiden Pfeiler, od. 6, 19. Von consonantisch auslauten-

den Grundformen bieten sich nur nodoTiv (ttoö-), den
beiden Füssen, il. 14, 228; 477; 15, 18 ff., und -5"«^^

vouv, der beiden Sirenen, od. 12, 52; 167 (neben dem
Plural ^siQfjvsg, od. 12, 44), die also in dem vollen Aus-
gang oup von den o-auslautenden Grundformen gar nicht

abweichen. Das spätere Griechisch hat das alte ouv
überall zu otv vereinigt, wie in innoiVj beiden Pferden,

noöoXv ^ beiden Füssen, und ganz entsprechend auch bei

den Grundformen auf altes ä zu aiv , wie in xögaiVj

beiden Mädchen, ein altes aiiv, dessen homerische Form
ohne Zweifel jiiv lautete (xovgpVj beiden Mädchen ; ""ArgS"

FidjiiVj beiden Atriden), aber nirgend mehr begegnet. —
Aus der Reihe der Fürwörter dürfen hier wieder beson-

ders genannt werden vcotv, uns beiden il. 8, 374; 10,

478; 13, 326; 14, 273 ff., das in späterer Zeit vwv lau-

tet; acfcoiv , euch beiden, il. 1, 257; 4, 341; 8, 413;

416 ff., in späterer Zeit atpMV (so auch od. 4, 62 in un-

echter Stelle), und a(p(joiv , ihnen beiden, il. 1, 338; 8,

402; 11, 628; 23, 281 ff.
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Plural - Nominativ (und -Vocativ).

Da wir den Vocativ des Plurals seiner Bildung nach
vom Nominativ niemals unterschieden sehen: denn der
Unterschied , den das Altindische in der Betonung macht,
wie in tädcudas , o stossende, im Gegensatz zum Nomi-
nativ tudcintas, die stossenden, ist von ganz untergeord-
neter Bedeutung, so ist in dem Suffix des pluralen No-
minativs ursprünglich wohl nur das plurale Verhältniss

bezeichnet und nicht ausdrücklich das nominative, wie
diess doch im Singular in der Kegel deutlich zu er-

kennen ist.

Das ausgebreitetste Suffix für den Nominativ des Plu-

rals ist ein altes as, das sich meist auch da noch ganz
deutlich herauslösen lässt, wo es sich mit einem etwa vor-

ausgehenden Vocale zu einem langen Vocale vereinigt hat,

wie im altindischen äjrds (aus äjra-as) und zum Beispiel

im entsprechenden gothischen ahrös (^zunächst für akräs)^

die Aecker. Im Griechisch-lateinischen würde, wo nicht

eine abweichende Bildung sich geltend gemacht hätte,

der genannten Form ein agrös entsprochen haben, das

im griechischen Gewände als dygcog^ im lateinischen

auch als agrös würde aufgetreten sein. Es ist das eine

vollkommen missrathene Ansicht, die für das Lateinische

eine alte Pluralendung is aufstellt und mittels ihr aus

einem agro-is das spätere agri, die Aecker , deuten will.

Diese Deutung ist eine durchaus verfehlte und auf ganz

unrichtiger Auffassung von Sprachgeschichte beruhende,

selbst wenn die auf alten Inschriften mehrfach entgegen

tretenden Pluralformen auf eis (Corssen 1, Seite 220),

wie vireis, Männer, gnäteis^ Söhne, eis, sie, einen tie-

feren Grund haben sollten , und nicht, wie wir für durch-

aus wahrscheinhch halten, nur entstanden sind durch
einen Missgriff der Sprache, die den Plural noch mal
bezeichnete, wo er bereits ausgedrückt war. Häufiger

sind neben jenen Formen auf eis in der alten Zeit die

Pluralformen auf ei (Corssen 1, 220), wie filiei, Söhne,

quei, welche , virei^ Männer, agrei^ Aecker, die auf noch
ältere mit oi zurückweisen, wie poploi oder popuM.,
Völker. Als umbrische Pluralbildung von Grundformen
auf (Aufrecht und Kirchhoff, Seite 115 bis 121) er-

scheint ein auslautendes üs, wie in poplüs , Völker , als
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oskisclie ein ?/s, die beide, so weit ich sehe, nie ein i enthal-

ten und deshalb gegen die lateinische einen wesentlichen

Gegensatz bilden, ebenso wie auch die umbrischen weib-

lichen Plurale auf äs, wie urtds
,
gegen die lateinischen

auf flc, alt ai, wie das jenem urtds sonst genau ent-

sprechende ortac^ entstandene.

Die griechischen und lateinischen Grundformen auf

, also altes a, weichen in der Bildung ihres Pluralno-

minativs darin von fast allen übrigen Grundformen ab,

dass sie hier ein über alle mittelländischen Sprachen
ausgebreitetes aber sonst fast ganz auf die Pronominal-
Hexion beschränktes Suffix antreten lassen, das, so weit

unser Blick reicht, in einem blossen i besteht. Die Ue-
bertragung dieser Bildung aber von den Fürwörtern auch
auf andere Nomina mit a-auslautender Grundform w^ar

dadurch leicht herbei geführt, dass auch die meisten

Pronominalstämme auf altes a ausgehen. Im Altindi-

schen sind auf die angegebene Art gebildet die männ-
lichen tdi, die, vom Demonstrativstamm td\ tydi, die;

aiidi , diese; imäi, sie; ydi, welche; Jcäi, welche; anydi,

andre; sarvdi^ alle; — im Gothischen zum Beispiel f)ai

(= altind. täi) ^ unser die; jainai, jene, und andere, und
darnach auch alle Adjective wie gödai (göda-), gute,

liuhai, liebe, sutjai, süsse. Im Griechischen und Latei-

nischen finden sich zum Theil auch mit den eben ge-

nannten genau übereinstimmende Formen olj die; ^oi

(= altind. täi), die, iL 1, 447; 2, 52; 149; 152 ff.;

isti, die; ovtov, diese; wiovwiy solche; aiioij sie; oi

(= altind. ydi), welche; cju/ (= altind. Mi), welche;

M, diese; ii, alt auch ei, dieselben; Uli, jene; ipsi, sie

selbst; a?.Xoi = cdii (= altind. anydi), andere; ixsTvot,

jene. Daran schliessen sich dann also die Nomina, wie

inrcoi^ ^z; eqtii, Pferde; dygoi =i agri , Aecker; Tavqoi =
tauri, Stiere ; vesj^eri = eansqot, Abende ; libeH = elsv-

x^sQoi, freie; ^soi (das iL 1, 18, wenn kein alter Irr-

thum drin steckt , einsilbig also ^oi zu lesen ist) = det

(neben dii und auch di)
,
Götter , und andre , die also

für das Griechisch-lateinische auch mit auslautendem oi

werden anzusetzen sein.

Für das Griechische und Lateinische, und also aller

Wahrscheinlichkeit nach auch das Griechisch-lateinische,

hat sich diese Pluralendung i auch über die Grundfor-
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men auf altes ä ausgebreitet, hier aber in Bezug auf
die Pronomina schon im Gegensatz zu dem Altindischen

und zum Beispiel auch Gothischen. Im Altindischen ist

das weibliche taSj die, vom männlichen täi, die, wesent-
lich verschieden gebildet, das weibliche anyas , andere,

vom männlichen anydi und ebenso zum Beispiel im Go-
thischen weibliches pös, die, neben männlichem />a^; im
Griechischen und Lateinischen aber , in denen die in so

vielen Puncten im Gegensatz zu allen übrigen Grund-
formen eigenthümlich gleichmassige Behandlung der Grund-
formen auf und altes ä sehr beachtenswerth ist,

schliessen sich die weiblichen al^ die; zai^ die, iL 3, 5;

7; 4, 9; 18, 67 ff.; istae, die; ccvraij diese; wiavratj

solche; civrat^ sie; aX (altind. ^t/s), welche; qiiae, welche;

hae, diese; eae, dieselben; ülae, jene; ipsae, sie selbst;

aXXai = aliae, andere ; sxsTvaij jene, eng an die vorhin-

genannten männlichen olj toi, isti, die, und die andern.

Mit diesen weiblichen Pronominalpluralen stimmen dann
im Griechischen und Lateinischen auch die der übrigen
weiblichen Nomina mit Grundformen auf altes d wieder

überein, wie vk(xi=z süvae, Wälder; iXsvd-sgai, :=z Uberae,

freie ^sQvO-Qai^inihraej rothe. Im Griechisch-lateinischen

wird in den entsprechenden Bildungen die Endung auch
ai gewesen sein und für jenes vXai= silvae, Wälder, wird
man als griechisch-lateinische Grundform wohl ein sulvai

anzusetzen haben. An diese weiblichen Bildungen schliessen

sich auch die männlichen mit Grundform auf altes ä
ganz an, wie vavrai — nautae, die Schiffer, mit dem
Nominativ vaikrjg = nauta, wie Kqoviöai, Kroniden, und
andere. Für das Lateinische ist noch besonders hervor-

zuheben, dass die Grundformen auf e, das doch meist

auch altem a gegenübersteht, das pluralische s immer
haben, wie dies (die-), Tage, res, Sachen.

Von den soweit behandelten Fällen abgesehen hat

nun im Griechischen und Lateinischen als Pluralzeichen

für das männliche und weibliche Geschlecht sich aus-

schliesslich die dem altindischen as entsprechende Form
festgesetzt, die, wo sie sich ganz deutlich ablöst, was
namentlich im Griechischen fast durchgehends der Fall

ist , überall als eg erscheint und so auch für die griechisch-

lateinische Zeit "wird anzusetzen sein, im Gegensatz zu

der alten schon oben behandelten Genetivendung as, deren

5*
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griecliiscli-latcinische Form aller Wahrscheinlichkeit nach

OS war. So haben im Griechischen und Lateinischen die

aus dem alten a neu entwickelten o und e vielfach eine

deutlichere Formunterscheidung herbeigeführt, als, we-

nigstens in seiner Schrift, das Altindische sie aufweist,

wie sie aber in vielen Fällen vielleicht schon tief be-

gründet war.

Bei den Grundformen auf i kömmt im Griechischen

die schon mehr berührte verschiedenartige Behandlung
der Grundform vor dem Casussuffix, die für dieses letz-

tere von gar keiner tiefern Bedeutung ist , wieder in Be-

tracht. Am Einfachsten gebildet sind die homerischen
2^ivneg, Sintier, iL 1, 594; Öfisg, Schafe, iL 4, 433;

23, 31; od. 9, 184; 425; 431; sndX'^isq, Brustwehren,

iL 12, 424; 430; fiävnsg, Seher, iL 24, 221; Fidgtsg,

kundige, od. 7, 108; nöqisg, Kälber, od. 10, 410; J^^/V-

«6g, nüchterne, od. 18, 370; nöXieg, Städte, od. 15,

412. Neben der letzteren Form erscheint auch nölijfg

(aus TToXfjjeg) ^ iL 4, 45; 51; od. 19, 174. Zu denken
sind daneben auch noch Plurale mit innerm kurzen Vo-
cal , wie nöXesg (aus nolsjsg)

, die den geläufigsten alt-

indischen Bildungen am Nächsten liegen würden, wie

vdyas (vi-), Vögel, Bigv. 1, 25, 4; 6, 64, 6; sürdyas,

die Weisen, Kigv. 1, 22, 20; rätdyas, Gaben, Eigv. 1,

11, 8. Aus diesen Bildungen auf ssg ging die gewöhn-
lichste Form der späteren attischen Sprache, wie Tiölsigj

Städte , TVQüsK (aus xvqassg)
, Thürme , hervor. Von sol-

cher Bildung ist aus der homerischen Sprache nur etwa

zu nennen das Zahlwort TqsXg (aus rqsjsg = altind. trä-

yas), drei, iL 2, 671; 4,51; 9, 144 ff. Ihm entspricht das

lateinische tres, drei, das auch nicht auf tries zurückführt,

sondern auf ein altes trejes, und ganz ähnlich dann alle

die gewöhnlichen Plurale der lateinischen Grundformen auf

i, wie cwes (aus civejes, von der Grundform civi-), Bür-

ger, Ennius ann. 16; 174; omnes mortdles, alle Sterb-

lichen, Enn. ann. 551; amnes perennes, fortwährende

Ströme, Enn. Seite 156; aures, Ohren, Lucr. 3, 549;

näres, Nase, Lucr. 3, 551. Ganz so findet sich im Um-
brischen uJcres, Berge , von uhri-. Vereinzelt findet sich

im älteren Latein auch der Plural auf is, wie hostis,

Feinde, Enn. ann. 291; imbr/s, Regengüsse, Lucr. 5, 216.

Auch die Grundformen auf u lassen im Griechischen
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noch oft das plurale sg einfach antreten, so bei Homer
in (Tvsg, Schweine, il. 9, 467; od. 10, 243; 283; 11,

413 ff.; dafür vsg il. 23, 32; od. 15, 556; ÖQvsg, Eichen,

il. 12, 132; vsxvsg, Todte, il. 21, 302; ßorgveg, Trau-
ben, il. 18, 562; iyxs^vsg, Aale, il. 21, 203; 353; Ix-

&v€g, Fische, il. 21, 203; 353; od. 14, 135; 24, 291;
sQlvvsg, die Rachegöttinnen, il. 15, 204; 19, 259; 418;
od. 11, 280; 17, 475. Von den Wörtern su-, Schwein,

und gni-j Kranich, die sich fast überall eng an die Ca-

susbildung der Grundformen auf Consonanten anschliessen

und daher im Plural auch einfach es anhängen, abgese-

hen vereinigen die hiehergehörigen lateinischen Wörter
ihr li durchaus mit der Pluralendung zu W5, so domüs,
(von domii-), Häuser; fructüs^ Früchte; arcüs, Bogen;
lacüs, Seeen. Die nämliche Vocalverengung im Griechi-

schen zeigt ccQxvgj Jagdnetze, aus ccQxvsg, in Xenofons
Buch von der Jagd 2, 9; 6, 2; 10, 2 und 19. Die häu-

figere und insbesondere bei Adjectiven herrschende Bil-

dung im Griechischen ist die, wo dem Pluralsuffix nicht

einfaches i^ sondern dafür die vollere schon früher be-

handelte Silbe sf vorhergeht , dass also die gewöhnlichen

Plurale von Grundformen auf ti im Altindischen, die den
Ausgang avas haben, genau entsprechen, wie haitävas

(Iiuitü-), Strahlen, Rigv. 1,24,7; gätravas, Feinde, Rigv.

1, 5, 4; Mrävas, Lobsänger, Rigv. 1, 11, 6; bahdvas,

viele, Ramäyana 49, 18. So findet sich ooxstsg (=alt-

ind. dgävas, Rigv. 1, 5, 7; 1, 135, 6), schnelle, il. 5,

257; 8, 88; 10, 474 ff.; noUfsg, viele, il. 2, 417; 610;

619; 4, 143 ff.; xctxsFeg, schnelle, il. 3, 26; 5, 885 ff.;

dlsFsg^ scharfe, il. 4, 214; 12, 64 ff.; ßQccösFsg, lang-

same, il. 8, 104; ^^icfsFsgj halbe, il. 21, 7; od. 3,

155; 157; fvgsFsg, breite, il. 22, 153; 4, 605; 18,

68; svvsFanrix^Fegj, neun Ellen lange, od. 11, 311; so

auch ^afjisFfgj häufige, il. 11, 552. Zusammenziehung
der Vocale liegt schon vor in noXstg (aus noXiFsg), viele,

il. 11,708; sie ist später im Attischen das Regelmässige,

wie in syxshK} Aale; nrix^ig, Ellen; ngscßsig, Alte, und
ist es ebenso im Pluralnominativ derjenigen Wörter, de-

ren singularer auf svg ausgeht, wie in ßadiXstg (zunächst

aus ßa(rilsFsg)j Könige, von ßa(ti,X£vCj König; InnetCj

Reiter , von Innsvg, Bei den älteren Attikern findet sich

der Plural solcher Wörter oft auch auf ^g gebildet, das
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aus iiltorcni tjfc entstand iiiul in noch älterer Zeit ^Feg

ge^^escn sein nmss. Das Letztere ist auch der regel-

mässige rUiralausgang der Grundformen auffi'- bei Homer,
so in ßaai^FeQ, Fürsten, il. 2, 86; 445; 4, 143 fF.; In-

nrjfsQ, Rosselenker, il. 2, 810; 23, 133; 287 ff.; o/^^fg,

Halter, il. 4, 132; 12, 445 Er, ^aX^riFsq, Schmiede, il.

4, 187; 21G; rjuiox^Fsg^ Zügelhalter , il. 5, 505; dgta-

jr^Fec, die Edeln , il. 7, 73; 159; 227 ff.; vo^riFeg, Hir-

ten, iL 17, 65; 18, 525; 577 ff.; (fOQ^Fsg, Träger, il.

18, 566; oiQTJFsg, Maulthiere , il. 23, 115; IsQrjFsg, Prie-

ster, il. 24, 221; rQan8L,ri F8g , zum Tisch gehörige, il.

23, 173; od. 17, 309; wx^Fsg, Eltern, od. 1, 170; 8,

554 ff.; nonjrrjeg, Begleiter, od. 3, 325; 376; 4, 362ff.;

FoixfjFeg, Diener, od. 17, 533; dfKficpoQfjFsg^ Krüge, od.

13, 105; noQd^fi^Fsgj Fährmänner, od. 20, 187; ccXi^Fsg

Fischer, od. 22, 384.

An consonantisch auslautende schliesst sich das plu-

ralische fg am Einfachsten an: xvvsgj Hunde, il. 3,26;

13, 623; dvyazsQsg, Töchter, il. 2, 492; QvsQsg, Män-
ner, il. 2, 1; 604; 4, 41 ff.; dafür ävdqsg, il. 1, 403;
594; 5, 187 ff.; fjiTjxdösg alysg, meckernde Ziegen, il. 11,

383; yvnsg, Geier, il. 16, 836; od. 22, 30; vriFeg, Schiffe,

il. 2, 303; 333; 524 ff.; dafür mit kurzem Vocal vsFsg

il. 2, 509; 516; 602; 680; 733 ff.; ßuFeg, Kinder, il. 9,

406; 11, 172 ff. Genannt sein mag hier auch noch das

stark verkürzte vhg. Söhne, il. 1, 161; 237; 276 und
sonst sehr oft; daneben ist seltener vlssg^ il. 2, 641;
666; 5, 10; 11, 138; 692 ff. und mit Zusammenziehung
der Vocale vlstg il. 5, 464; od. 15, 248; 24, 387. Bis-

weilen findet diese Vocalzusammenziehung auch in den
Comparativformen Statt, in denen dann zuvor der Nasal
ausgestossen wurde, wie in dqsiovg, vorzüglichere, aus
äqsiovsgj il. 16, 557 und od. 9,48 versschliessend ; xaxiovg,

schlechtere, nebst jenem «^«tot^g^ bessere, in dem verwor-

fenen Verse od. 2, 277; nleiovQj mehr, od. 24, 464, wo
aber wohl nXsovsg herzustellen ist; doch ist jenes nXsi-

ovg wohl zu schreiben od. 18, 247 im Versanfang, wo
nUovsg zweisilbig gelesen werden soll. Gewöhnlicher

sind doch Formen, wie nXsoveg, mehr, il. 5, 531; 15,

563 ff.; dfxsivovsg, bessere, il. 18, 106; 23, 479; öXi^o-

vsg, kleinere, il. 18, 519; x^'^Q^rsg^ geringere, il. 23,572;
577; xaXXioveg, schönere, od. 10,369; ^ei^oysg, grössere.
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od. 10^ 396; xQsiftcrovsg, stärkere, od. 22, 353. Sehr stark

im Innern verkürzt ist nXhg^ mehr, il. 11, 305. Auch
bei den Grundformen auf g fand, da dieser Laut in der

Pluralform als zwischen Vocalen stehend früh schwinden
musste, bisweilen Zusammenziehung dieser Vocale Statt,

vereinzelt auch, wo die Ausgaben sie umgehen; so in

ngononaystg (aus -nccysa-sg)^ neu gefügt, unmittelbar ne-

ben psFoTsvxsegj neubereitet, il. 5, 194; nQrjvstg, vorn-

überstürzend, il. 11, 179; smösvstg, ermangelnd, il. 13,

622; ^axQrjsXg (oder ^axgahg?), stürmische, il. 12, 347;
360; 13, 684; ipagystg, offenbar, il. 20, 131; od. 7,

201; 16, 161; daxfjd^stg (Bekker daxtjd^isg)^ unbeschä-
digt, od. 14, 255. Frei neben einander blieben die

Vocale häufiger , so in ngrjvhg^ vornüber stürzend , iL

2, 418; 16, 379; evcpvssg^ schön gewachsen, il. 4, 147;

vipfjX^sg, hochwiehernd, il. 5, 772; dxXsFssg (Bekker
äxXrjsTg)^ ruhmlose, il. 12, 318; dvFotgeipssgj himmeler-
nährte, il. 14, 27. Mit innerm langen Vocal ist wieder

hervorzuheben x^Q^^<^i geringe, od. 15, 324. — Im La-
teinischen hat sich die schon bei mehreren Casus bemer-
kenswerthe Vermengung der Grundformen auf i und de-

rer auf Consonanten in Bezug auf die Bildung des Plu-

rals so durchgreifend geltend gemacht , dass die alte En-
dung es mit kurzem Vocal, wie sie noch im Griechischen

sich deutlich anfügt, ganz und gar aufgegeben ist und
dafür überall das langvocalische es von den Grundformen
auf % her eingedrungen , so haben hoves (hov-) , Kinder,

pedes (ped-) ^ Füsse, patres (pater-) ^ Väter, ferentes

(ferent-J, tragende, und andre Wörter den selben Ausgang
wie hostes (sius hostejes ; Yon Jiösti-), Feinde, oves, Schafe.

Aus der Reihe der Pronomina mögen hier noch ge-

nannt sein ^fjistg und das alte äii^isg, wir, il. 21, 432;
od. 9, 303; 321; 22, 55, viieXg und das alte v^i^jisg, ihr,

il. 1, 274; 335; 14, 481 ff.; acpsXg, sie (nicht bei Homer)
und die lateinischen nos, wir, und vös, ihr, die offenbar

sämmtlich das alte Pluralzeichen as enthalten im Gegen-
satz zu den altindischen vayäm, wir, und yüydm, ihr.

Möglicherweise steckt in ihnen das schon oben bespro-

chene pronominelle Pluralzeichen i (va-i-am^ yü-i-am?),

es ist aber auch sehr wohl denkbar, dass hier ursprüng-

lich der Plural gar nicht ausdrücklich bezeichnet wurde,

da ja ihr (das ist »du und irgend andere«) eigentlich
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gar kein Plural zu ilu ist und noch viel weniger wh'

(»ich und andre«) ein wirkliclier Plural zu ich.

Als fast ganz durchgehendes Plural-Nominativzeichen

der uugcsclilcclitigcn Wörter, bei denen wieder im Vor-

aus zu bemerken ist, dass sie auch im Plural den Ac-
cusativ ebenso Avie den Vocativ äusserlich nie vom No-
minativ unterscheiden, ergiebt sich für das Griechisch-

lateinische mit Bestimmtheit ein reines kurzes a. Ent-

sprechende Pluralbildungen zeigt das Altindische nur von
Grundformen auf a , die in späterer Zeit an der Stelle

dieses kurzen Vocals im Plural allerdings in der Regel dni

zeigen , in der ältesten Zeit aber statt dessen noch sehr

häufig ein blosses langes d, wiein/w/mmj geliebte, Rigv.

1, 8, 10; raucana, Strahlen, Rigv. 1, 6, 1; tä, die, spä-

ter tctvi. Oft laufen beide Endungen neben einander her,

so in vigväni pcmnsiä, alle Heldenkräfte, Rigv. 1, 5, 9;

vicväni ddhhutä, alle Wunder, Rigv. 1, 25, 11; vigvä

varidni, alle Reichthümer, Rigv. 7, 17, 5; vigvä hlmva-

iiäni, alle Wesen, Rigv. 1,35, 5. Für die Vergleichung

des Lateinischen und Griechischen hat nur jene alte in-

dische Endung ä der Grundformen auf a für uns Bedeu-
tung, die wir wohl in zwei kurze a (vigvä aus vigva-a)

zerlegen dürfen, dass sich also als Casusendung ein blosses

a ergeben würde.

Im Griechischen und Lateinischen ist jenes «überall

kurz, auch bei den Grundformen auf altes a, während
unter diesen doch zum Beispiel im Gothischen noch das

eine ftö , die , das dem alten indischen tci lautlich genau
entspricht und abgesehen von der Vocalquantität dann
auch dem griechischen t« und dem lateinischen (isj-ta,

die, seine alte Vocallänge bewahrte. So entspricht wa
dem. ova, Eier; ähnlich Jw^a,, döna, Gaben; ^vycc=juga,
Joche; alia = äXXa , andere.

Beispiele von Grundformen auf % sindr^^a^ iL 6, 196;
od. 17, 515, rz: tria, drei; möglicher Weise Ficpia^ kräf-

tige, iL 5, 556; 8, 505; 544 ff.; dann aber noch äaaa
(aus ä-TJa, ä-ua), welches, iL 1, 554; 9,367; 10, 208;
409; 20,127; od. 5, 188; 7,197; 11,74, und hnnotd-aaa
(aus -TJa, -ua)^ was für welche, od. 19, 218. Auch im
Lateinischen schliesst sich das a einfach an das vorher-

gehende i, dabei ist aber in Bezug auf das Verhältniss

der Grundformen auf i zu denen auf Consonanten wieder
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zu bemerken, dass das ia, da das Lateinisclie ziemlich viele

Adjective auf i besitzt, überhaupt ein sehr beliebter Ausgang

des Plurals ungeschlechtiger insbesondere adjectivischer

Wörter geworden ist und auch sehr oft dann erscheint, wo
nach sonstigen Bildungen die fragliche Grundform vielmehr

als consonantisch auslautend aufgefasst werden möchte.

Wir nennen moenia (moeni-), Mauern; münia, Amtsver-

richtungen; ml/m, tausende; hrevia, kurze; 5?(a?;?"a, süsse;

grandia, grosse, Lucr. 1, 289; acria, scharfe, Lucr. 4,

709; expertia, untheilhafte , Lucr. 5, 357; discordia

(cord-)^ uneinige, Lucr. 5, 894; ^ana, gleiche, Lucr. 2,

694; 724c- pKiria, mehrere, Lucr. 1, 877; 5,587; 1134.

Namentlich auch bei Participien, deren ältester Ausgang
doch nt zu sein scheint, ist das ia gewöhnlich: lähentia

(labent-)
^
gleitende, Lucr. 1, 2; flammantia, flammende,

Lucr. 1, 73; pallentia. blasse, Lucr. 1, 123; pälantia,

umherirrende, Lucr. 2,1031; Jiorrentia, starrende, Enn.

ann. 288; dtiia, reiche, ist auch alte Participform. —
Im Altindischen haben die gegenüberstehenden Formen
den Ausgang hii, dem aber ebenso wie dem äni der

spätem Zeit ein altes a, wie oben bemerkt wurde, so

in den ältesten Denkmälern vielfach ein blosses / gegen-

übersteht. So in tri calcrä, drei Räder, Rigv. 1, 34,9,

das später nur trmi cahrani lautet. Wir sehen hier je-

nem griechisch-lateinischen rgta = tria, drei, ein altin-

disches tri in ganz ähnlicher Weise gegenüberstehen, wie

zum Beispiel einem alten griechischen Dual o /"*«_, zwei

Schafe, ein hier entsprechendes dvt gegenübersteht, von
öfi- = altind. dvi-, Schaf.

In Bezug auf die Grundformen aüT u treten für das

Griechische die schon früher behandelten Erscheinungen
auch hier wieder zu Tage. Das cc schloss sich einfach

an das v in däxQvaj Thränen, iL 7, 426; 13, 658; 16,

3 ff.; dann auch in öovqa (aus döqva)^ Speere, il. 2, 135;
11, 571; 12, 465 ff., und yovva (aus yovva)

^ Kniee , il.

6,511; 14,437; 468 ff., neben denen in dovqaza, Speere,

iL 5, 618; 656; 11, 594 und yovvara, Kniee, iL 4, 314;
7, 271; 8, 371; 9, 610 ff. vollere Grundformen vorlie-

gen. Das sf an Stelle jenes v erscheint wieder nament-
lich in Adjectiven, so in nlaxsFa, breite, il.2, 474; 11,

679 ff.; disFa, scharfe, iL 5, 495; 619; 6, 104 ff.; ßa-
qsFa^ schwere (mehrfach adverbiell gebraucht), iL 8, 334

j
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18, 423; 538 IV.; ßa^sFa, tiefe, iL 20, 490; ergsfa,

breite, il. 2, 159; od. 4, 313; 3, 142 ff.; ferner in Fda-
TsFa, Städte, il. 2, 660; od. 1, 3; 9, 128 ff.; ntosra,

Heerden, il. 11, 678; 18, 528; od. 11, 401; 12, 129 ff.

Im Lateinischen schliesst sich das a überall an die Grund-
formen auf u einfach an: conma, Hörner; gcnua, Kniee;
pecua, Vieh, Livius 35, 21,

Bei den Grundformen auf Consonanten ist für das
Lateinische nur das schon oben bemerkte häufige Hin-
überstreifen in die Reihe der Grundformen auf i zu be-

achten. Einfache Bildungen sind capita. Köpfe; corda,

Herzen, Lucr. 1, 13; ossa, Gebeine, Lucr. 1, 135; Cor-

pora, Körper; stdera, Gestirne, Lucr. 2, 1031; vetera,

alte; mdjöra, grössere; minora, kleinere, Lucr. 2, 389;
complüra, mehrere. Im Griechischen sind die Bildungen
auch ganz einfach: nvqä, Feuer, il. 8, 554; ovata, Oh-
ren, il. 10, 535; 11, 636; niFova, fette, il. 11, 773; 12,

283; Tthiova, mehr, il. 13, 355; 23, 312 ff.; xsQsiova,

schlechteres, od. 18, 404; mit Vocalzusammenziehung
dfjisivM (aus ctfisivoa, dfisipova) , besseres, od. 7, 310;

15, 71. Von Grundformen auf g erscheinen bei Homer
noch sehr oft die vollen Formen, doch natürlich ohne
den Zischlaut, wie syx^a (für s/x^c«), Speere, il. 4, 447;

8, 61; 10, 152 ff.; ßsXscc (für ßsXsaa) , Geschosse, il. 8,

159; 15, 590 ff.; xw'^a, Vliesse, il. 9, 661; %«, Wa-
gen, il. 11, 160; dgiTTQsnsa, sehr kostbare, il. 8, 556;
ovQSUj Berge, il. 1, 157; Fsnsa, Worte, il. 1,201; 2, 7;
109 und sonst oft; vereinzelt steht wieder x^QV^^ schlech-

tes , il. 14, 382; od. 18, 229 und 20, 310, mit langem
Vocal im Innern. Mehrfach findet sich in den hieherge-

hörigen Formen bei Homer auch schon die Zusammen-
ziehung der Vocale, die aber in den Ausgaben umgan-
gen zu werden pflegt; so in Fstfj (Bekker Fhea), Jahre,

il. 2, 328 ;(rdxfj (Bekker (fdxsa), Schilde, il. 4, 113; tsvx^

(Bekker tsvx^cc), Rüstung, iL 7, 207; od. 24, 534; ai^^T]

(Bekker ar^d-sa)^ Brust, il. 11, 282; Fsnri (Bekker Ts-

nea), Worte, iL 15, 35; 89; 145; 22, 81; od. 2, 269;

5, 117; 7, 236; 8, 442; 460; 23, 34; /?% (Bekker ßs-

^«), Geschosse, iL 15, 444; dXy^ (Bekker dXyso), Schmer-

zen, iL 24, 7; tip€QS(p^ (Bekker vxpsqscfsa)^ hoch ge-

wölbte, od. 4, 757; xeixsvrj (Bekker xs^isvea)
^ das Kö-

nigsgut, od. 11, 185; dXXoFiiöii (Bekker aAAoaJfc'«), an-
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dersgestaltete, od. 13, 194, welche letztere Form so nicht

richtig sein kann , da sie im Innern nur eine Länge oder

zwei Kürzen haben muss. Besonders beachtenswerth sind

die starken Verkürzungen in xgsFa (sius xg^Faa), Fleisch,

il. 4, 345 (hier vor folgendem Vocal, in welcher Stellung

Bekker od. 3, 33 xgsaz liest); 8, 231; 9, 217; 11, 776;

22, 347; 24, 626; od. 1, 112; 9, 162; 557 fF.; das vor

folgendem Vocal sogar auch sein cc einbüsste od. 9, 297

;

3, 65; od. 3, 470; 20, 279; und das od. 9, 347 vers-

schliessend einsilbig gelesen werden soll; ysga (aus ys-

gaa) , Ehrengeschenke, il. 2, 237; od. 4, 66; xsqcc (aus

xsQaa), Hörner, il. 4, 109; od. 19,211; 21, 395; xksFa

(aus xXsFsa), Kuhm, il. 9, 189; 524; od. 8, 73; acpslaj

Schemel, od. 17, 231; dina, Becher, öd. 15, 466; 19,

62; 20, 153, in denen allen das schliessende a kurz ge-

braucht erscheint. Da nun aber die genannten Formen
abgesehen von dem sehr häufigen xqsFa und von ysqa

il. 2, 237 ausschliesslich vor jedesmal folgendem Vocal
stehen, so scheint hier allein das schliessende « nach
den gewöhnlichen Regeln des Vocalabfalls ausgestossen

zu sein.

Ganz vereinzelt in Bezug auf ihre Bildung stehn die

lateinischen ungeschlechtigen Plurale quae ^ welche (fra-

gend und bezüglich), und hae-c, diese, mit denen sich

vielleicht obengenannte altindische wie täni, die, alt tci,

Mni, welche, alt M , und ähnliche würden vergleichen

lassen, wenn sich an die Ausstossung des Nasals zwi-

schen den Vocalen denken Hesse. Zunächst stehen jene

beiden Formen ohne Zweifel für alte quai und Jiai-ce^

enthalten also als Schlusstheil ein ü Von den oben an-

gegebenen Fällen abgesehen schliesst dieser Vocal im
Altindischen fast jeden Pluralnominativ ungeschlechtiger

Wörter, wie värlni ^ die Wasser, von väri- ; ägrüni,

Tkränen, von dgru-; namdni, Namen, von nchnan-.

Plural -Accusativ.

Abgesehen von den ungeschlechtigen Wörtern , die,

wie schon verschiedentlich bemerkt wurde , ihren Accu-
sativ vom Nominativ nie äusserlich unterscheiden, ergiebt
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sich uns als ältester Ausgang des pluralen Acciisativs

die Consonantenverbindung vs. Am Getreusten finden

wir sie im Gotlliscllenbe^Yahrt, wo die männlichen /^s/^a-,

Fisch, gasfi' , Gast, stimi-, Sohn, die Plui-alaccusative

fisl'ivis, Fische, fjasf'nis, Gäste, smimis , Söhne, bilden

und zum Beispiel die weiblichen qveni-, Frau, und handu-,

Hand, die fraglichen Casus als qvenins ^ Frauen, und
hmicluvs, Hände. Sehr früh scheint in den hiehergehö-

rigen Bildungen der Nasal verdrängt zu sein bei unmit-
telbar vorhergehendem langen Vocal, so fehlt er durch-

aus im Pluralaccusativ der gothischen Grundformen auf

altes rt, wie in hairclös^ die Heerden, von der Grundform
Jiairdä-, und genau entsprechend in den nämlichen Bil-

dungen im Altindischen, wie in tärcis, Sterne, von tära-j

und ganz entsprechend auch zum Beispiel in Formen
wie daivfs , Göttinnen, und vadhüs, Frauen, mit langem
Schlussvocal der Grundform. Die männlichen Formen ha-

ben das ns im Altindischen viel länger bewahrt, wenn
auch in der Eegel der Zischlaut durch Assimilation ver-

schlungen und diese dann durch Dehnung des vorausge-

henden Vocals ersetzt worden ist, wie in djrdn (zunächst

für djrann, weiter für djrans)^ Aecker, ijdttn (aus pd-
tins), Herren, sünün (aus stmüns), Söhne. Das 5 zeigt

sich aber noch deutlich da, wo nach dem Ausdruck unse-

rer Grammatiken in manchenTällen nach dem schliessen-

den Nasal eines Worts vor gewissen folgenden Lauten
ein Zischlaut eingeschoben wird, wo also zum Beispiel

der Pluralaccusativ tan (aus tdns), die, vor folgendem

ca , und , zu tdns wird (tdns ca) und ebenso vor folgen-

dem eil (tdns ch-) oder zum Beispiel vor t wie in tdns

tan, die und die, mancherlei, Eämayana 50, 13. In

den vedischen Texten finden wir statt schliessender ^n,

ün und rin vor folgenden Yocalen oft bezüglich mr, ünr,

rinr und auch hier haben wir wieder in der Gestalt des

r jenes alte accusativische s vor uns , so zum Beispiel in

rtünr dnu (zunächst für rtüns dnu) , nach Ordnungen,

Rigv. 1, 15,5; 1, 49,3, und ishudhinr asato. (zunächst

für isJiiidhms asaJcta, eigentlich ishudhins-) , er hängte

den Köcher um, Rigv. 1, 33, 3, im Gegensatz zum Bei-

spiel gegen die anders gestellten Accusative rasmin, die

Zügel, Rigv. 1, 28, 4 und dyün, Tage, Rigv. 1, 33, 11.

Dass dieses alte schliessende ns wenigstens der mann-
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liehen Pluralaccusative auch im Griechisch -lateini sehen

noch erhalten war, ergiebt sich einmal aus mundartlichen

griechischen Formen, namentlich kretischen und wahr-
scheinlich auch altern argivischen (Ahrens 2, Seite 227),

die es noch haben, zum Beispiel röyg Innovc, die Pferde,

dann aber auch daraus , dass zum Beispiel die einander

genau entsprechenden dyqovg und agrös, die Aecker,

nicht wohl aus einander gebildet sein können, vielmehr

beide auf eine gemeinsame Grundform zurückweisen,

die keine andere als agrons gewesen sein wird, auf

die auch zum Beispiel noch andere dorische Bildungen

wie dygcog und dygög (Ahrens 2 , Seite 226) sich leicht

zurückleiten. Während in der letztgenannten Form der

Nasal rein ausgestossen wurde, übte er in dem gewöhn-
lichen griechischen lovg dyQovg trübenden Einfluss auf

den vorhergehenden Vocal, der ausserdem gedehnt wurde,

ganz ähnlich wie zum Beispiel (fsgovGi, sie tragen, zunächst

aus (fSQovai entstand. Im dorischen dygoig und ihm ge-

nau entsprechenden agrös äusserte sich der Einfluss des

ausgedrängten Yocals auch noch in der Dehnung des

Schlussvocals der Grundform agro-= dygö-. Andre Bei-

spiele von Grundformen auf o sind Xnnovg = equös,

Pferde; d^sovg =-- deös, Götter; zavQOvg zzz tauröSy Stiere;

h'Tcovg = lupos, Wölfe ; shv^sqovg= liberös, die Freien.

Die gewöhnliche Accusativbildung der Grundformen
auf altes d zeigt im Griechischen sowohl als im Latei-

nischen vom Nasal keine Spur: non^Täg^ Dichter; V8a-

viägj Jünglinge; scribds, Schreiber; vXäg z=z silväs, Wäl-
der; terräs, Länder; %uijQäg, Gegenden. Im Kretischen

sind , wenigstens für die männlichen Wörter , Bildungen
von Bedeutung wie nqsiysvidvg (Ahrens 2, Seite 105),

das dem sonst griechischen ngsaßsvTäg, Gesandte, ent-

spricht. Im Dorischen erscheint das a im Accusativ oft

verkürzt (Ahrens 2, Seite 172), wie in näydg, Quellen,

laqagj Stunden. Das kömmt im Lateinischen nie vor
und hier behalten zum Beispiel im Accusativ die Grund-
formen auf e diesen Vocal auch immer lang : res, Sachen,
dies, Tage.

Die Grundformen auf i zeigen in ältester Bildung im
Griechischen sowohl als im Lateinischen den Ausgang
ts, der nach dem oben Gesagten aus /^«s entstanden sein

muss. So findet sich bei Homer n'jlig^ Städte, iL 2,
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648; 18, 342; 490; od. 8, 560; 574; oVrc, Scbaafe, il.

11, 245; od. 2, 56; 9, 244; 341; 17,180; 535; 20,250;
snaX^tg, Brustwehren, il. 12, 308; 375; ^viCj einjährige,

il. G, 94; 275; 309; vijazig, nüchterne, il. 19, 156; 207;
dxoiiic, Gemahlinnen, od. 10, 7. Im Lateinischen hat

die schon mehr genannte vielfach gleichmässige Behand-
lung von Grundformen auf i und solchen auf Consonan-
ten von der Blüthezeit der Litteratur an nach und nach
das alte is fast ganz durch es verdrängen lassen und es

bildet zum Beispiel Jiosti- , Feind , den Pluralaccusativ

liosfes ganz wie pcdes, Füsse, das von ped- ausging. In

älterer Zeit ist das is aber noch sehr gewöhnlich und
bisweilen, namentlich in adjectivischen Formen, auch da
eingetreten, wo die Grundform des Worts sonst keine

Spur von auslautendem i zeigt. Bei Lucrez, der schon

oft die Formen auf es nebenhergehen hat, finden sich:

ignfs (igni-J, Feuer, 2, 882; 4, 606 (ignes 5, 523; 585;

6, 210); nävis (ndvi-), Schiffe, 5, 1001; collis , Hügel,

5^ 784; avis, Vögel, 6, 831; hostts , Feinde, 5, 1309;

ndris, Nase, 1, 299 (ndres , 2, 415; 6, 792); partis,

Theile, 1, 309; 397; 2, 508; 829; 1048; 1134; 3, 124;

b,Aß9 (partes 2,826; 5,439); aurts, Ohren, 1,417; 644;

2, 1024; 3,156 (aures 4, 912); gentis, Leute, 1,465; 2,

1076; finis, Gränzen, 1, 555 {finesZ, 60); turris, Thürme,

4, 353; orhfs, Kreise, 2, 1075 (orhes 6, 551); imbrts,

Kegengüsse, 1, 762; 2, 929; 6, 107; 611; vesUs , Klei-

der, 5, 617 {vestes 5, 1449); postis , Pfosten, 4, 1178

(postes 4, 275); tris, drei, 5, 94; tirhis, Städte, 5,412;
1163; 6, 596 (tirhes 6, 587); vfris, Kräfte, 1, 576; 2,

1161; 4, 953; 989; 6, 342 (vfres 4, 868; 5, 379), da-

neben vis miätds, viele Kräfte, 2, 586; aedis, Gebäude,

2, 1101; 4, 451 (aedes 2, 24); fontis, Quellen, 4, 2; 6,

613; 828; montis, Berge, 4, 406; 575; 955 (monies 5,

41); nüMs, Wolken, 6, 484; 500 (nübes 4., 133; 5,253);

fascis, Bündel, 5, 1234 (fasces 3, 996); omnis , alle, 1,

353; 409; 478; 2, 1097 (omnes 2, 880; 879; 3, 656);

venienüs, kommende, 1, 299; parentts, Eltern, 3, 85;

putris, faule, 2, 1145; sudvh j liebliche, 1, 39; dulcis,

süsse, 2, 1159; indms, eitle, 3, 116; acris, scharfe, 3,

311; 461; levis, leichte, 3, 418; mortdlis, Sterbliche, 3,

416; fercicis, fruchtbare, 2, 1098; sequäcis, nachgiebige,

3, 315; tenuis, feine, 4. 912; viridis, grüne, 2,805; vo-
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lantts, fliegende, 3, 386; 5, 253; ^;aZa»i«5, umherirrende,

4,575; imndnis, heftige, 3^4.ßO', praecipitis, abschüssige,

4, 509; saltantis, tanzende, 4,980; moventis, bewegende,

4, 980; loquentis, redende, 4, 981; aventts , begehrende,

5, 524; plürts , mehrere, 5, 1050; meliörfs , bessere, 1,

209; 2, 509. Nur vollständige Sammlung der Beispiele

würde das historische Verhältniss dieser Bildungen in

genügendes Licht stellen können. Aus dem Griechischen

nennen wir noch das homerische nolrjaq (aus nölrjjccg,

wie aus dem Früheren schon deutlich geworden ist),

Städte, od. 17, 486, neben dem auch ein nolsag (aus

nöXsjaq) denkbar wäre, das den Uebergang bilden würde
zum späteren attischen nolsic, nach welchem Muster
im Attischen überhaupt eine sehr grosse Anzahl Plu-

ralaccusative aus Grundformen auf * gebildet worden
ist, wie ö(f€igj Schlangen, ^jbdvrsig, Seher, xiijcrs^j Be-
sitzungen. Zu diesen Formen stellt sich auch tqsTc, drei,

das sich auch schon bei Homer findet iL 2,671; 11,59;
13, 447; 19, 293; od. 9, 429, falls an diesen Stellen wirk-

lich so und nicht etwa rgig gelesen werden muss. Manche
hiehergehörige Bildungen zeigen im Attischen auch noch
den Ausgang ig^ wie zum Beispiel nöoTig, Rinder, und
daneben treten auch Formen auf wie rroquag, wo sich

die Endung ag von den Grundformen auf Consonanten
her also auch an die auf i gedrängt hat. Die letztere

Bildung findet sich auch schon in der homerischen Sprache,

nämlich in nohag, Städte, il. 4, 309; noavag, Gatten,

iL 6, 240; ^ivuag, die Sintier, od. 8, 294; axQiag, Berg-
gipfel, od. 9, 400; 10, 281; 14,2; 16,365, welche letz-

ten beiden Formen allerdings auch v statt lcc zu lesen

erlauben und das mag wolil das richtige sein.

Mit den Grundformen auf i zeigen überall grosse

Aehnlichkeit in der Behandlung die auf u; sie zeigen im
Lateinischen überall den Pluralaccusativ üs, das aus uns
entstand, wie domiis, Häuser; fructüs ^ Früchte, arcüs,

Bogen ; besonders stehen in ihrer Anlehnung an die con-

sonantisch auslautenden Grundformen wieder gntes^ Kra-
niche, und siies, Schweine, Lucr. 5, 1309. Jene einfach-

ste Bildung zeigt sich auch im Griechischen mehrfach,

wo dann der Ausgang vg ist, so bei Homer in vsxvg,

Todte, iL 7, 420; od. 24, 417; ögvg, Eichen, iL 11,494;
23, 118; eqivvg, Rachegöttinnen, il. 9, 454; od. 2, 135;
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d(fQvg, Brauen, il. IG, 740; xXiivg, Hügel, il. 16, 390;
h^vQ, Fische, od. 5, 53; 10, 124; 12, 331; 19, 113;
avc, Schweine, od. 10,338; 433; 14, 107; yqantvq, Ver-
letzungen, od. 24, 229. Daneben liegen auch Formen
mit dem von den consonantisch auslautenden Grundformen
entlehnten ac, so vexvac, die Todten, iL 7,418; 10,298;
11,534; 15,251; 20,499; od. 11,94; 22,407; 437; 448;
sQivvccQ, Rachegüttinnen, il. 21,412; OXsyvag^ die Flegyer,

il. 13, 302; dcfqvag, Brauen, od. 9, 389; vag^ Schweine,

od. 8, 60; 16, 341; 17, 604; dafür dvag od. 14,41; 81;
17, 181; 593; 18, 105; 20,251; hd^vag, Fische, od.

22, 384, in deren einigen vielleicht wieder das bessere
ist, vg statt des vag zu lesen. Vergleichen lassen sich

aus dem Altindischen Pluralaccusative , wie tanüas , die

Körper, Rigv. 1, 31, 12. Auch in späterer griechischer

Zeit begegnen noch manche Formen wie (^vag^ Schweine,

ix&vagj Fische, statt deren aber die attischen Schrift-

steller die alterthümlicheren ovg^ ^x^vg vorziehen. Mit
innerm sF 2in Stelle des Vj von welcher Erscheinung im
Vorhergehenden schon mehrfach die Rede gewesen ist,

erscheinen insbesondere adjectivische Bildungen : toxsTagj

schnelle, il. 3, 263; 5, 240; 261 ff.; tvQsFag, breite, il.

3, 210; 337; 16, 360 ff.; noUFccg, viele, il. 3, 126; 4,

230; 298; 385 ff.; S^ijXsFag, weibliche, il. 5, 269; Taxs-

Fag, schnelle, il. 11, 818; 18, 584; od. 22, 3; 24, 178.

Diese Endung sFag, später sag, bildet wieder den üe-

bergang zu der im Attischen gewöhnlichsten, sig, wie in

nrixsig {nri%v-). die Arme, ylvxstg, süsse, und andern

Wörtern. Dieses «* steckt auch vielleicht schon in ein

paar homerischen Formen , in denen in unsern Ausgaben
€a einsilbig gelesen werden soll, nämlich nolsag^ viele,

il. 1, 559; 2, 4; 13, 734; 15, 66; 20,313; 21,59; 131;

od. 3, 262; 4, 170, und nsXsxsag (nsXsxv-), Aexte, iL

23, 114; 851; 856; 882; od. 19, 573; 21, 120; 260.

Neben einander liegen im Homer ßovg, Rinder, Stiere,

iL 1, 154; 6, 93; 174; 274; 308 ff. und ßoFag, il, 5,

556; 8, 505; 544; 12, 137 ff.; daneben nennen wir auch

das sehr häufige v^Fag, Schiffe, iL 1, 12; 168; 306;

328 ff. und das kurzvocalische vsFag, il. 1;487; 13, 96;

101 ff., neben denen kein etwaiges vavg auftritt. Auch
mag hier noch angeführt sein das stark verkürzte vlag.

Söhne, iL 1,240; 2,72; 83; 129 ff. neben dem volleren
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vUag il.2, 693; 5, 149; 11, 128 ff. Die Wörter mit dem
Nominativ svq zeigen bei Homer wieder durchaus langen
Vocal vor dem F : oi^gfjFagj Maulthiere, iL 1, 50; 23,

111; AidionriraCj Aethiopen, iL 1, 423; (XQKfT^Fagj die

Herren, iL 2, 404; 10, 117 &.; ßaad^Fag, Fürsten, iL

2, 250; 277; 9, 59 ff.; mnTJFag, Rosselenker, iL 4, 297;
11, 151 ff.; Foix^rag, Hausgenossen, iL 5, 413; 6,366;
IsQTJFag, Priester, iL 9, 575; vo^^Fag, Hirten, iL 11,

696; 16, 3; 27; rox^Fag, Eltern, iL 14, 296: 17, 28;
20, 203 ff.; öx^Fa,^, Halter, iL 21, 537; 24, 446 ff.;

TQccTTs^^Fagj Haushunde, iL 22, 69; d[i(pig:oQ^Fagj Krüge,
iL 23, 170; ahijFag, Fischer, od. 16, 349; (povijFag,

Mörder, od. 24, 434; nofin^Fag, Geleiter, od. 20, 364.

Die spätere attische Form ist hier sag und dafür be-
gegnet dann auch stg mehrfach, zum Beispiel bei Xeno-
fon yovtXg, Eltern, InneXg, Reiter, und andere.

Die Grundformen auf Consonanten zeigen schon im
Altindischen nur den Ausgang as , in dem das a ohne
Zweifel ursprünglich der jedesmaligen Grundform ange-
hört und darnach der Nasal sehr früh ausgestossen sein

muss. So erscheinen AaMbhas (Imlmhh-) , die Gipfel,

Rigv. 1, 35, 8; giras^ Gesänge, Rigv. 1, 3, 2; mäsäs
(= fi^vag), Monate, Rigv. 1,25,8; nävds, Schiffe, Rigv.

1, 25, 7; sitradhasas, reiche, Rigv. 1, 23, 6; 2, 53, 13;

hhüyasas , mehr, Rigv. 1, 31, 7. Im Griechischen ist

die entsprechende Endung auch ag\ es ist aber doch
wahrscheinlich, dass sie im Griechisch-lateinischen noch
den Nasal vor dem Zischlaut enthielt, dafür spricht ein-

mal, dass das alte reine a darin erhalten blieb, was im
Griechischen ja namentlich da häufig geschah, wo ein Na-
sal danach verschwand, und dann, dass das Lateinische

durchaus langvocalisches es gegenüberstellt, das ohne
Zweifel zunächst aus ens hervorging. Es wurde schon
bemerkt, dass dieses es auch oft auf Grundformen auf
den Vocal i überging und bisweilen auch is von jenen
entlehnt wurde. Hier genügt es einige Formen auf es

zu nennen, die wir wieder dem Lucrez entnehmen: noctes,

Nächte, 1, 142; 3, 62; volpes , Füchse, 3, 742; dentes,

Zähne, 4, 1080; laudes, Lobeserhebungen, 5, 3; nives,

Schnee, 5, 746; 6, 107; 964; dafür ningiies 6, 736;
adipes, Fett, 4, 641; früges, Früchte, 2, 994; 5, 14;

vermes, Würmer, 2, 871; flörcs, Blumen, 1, 8; 4, 3;

6
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pccuäes, Thiere, 1, 116; faces, Fackeln, 2, 206; 6, 1285;
mcntes, die Gemütlier, 1, 132; 261; 2, 14; vHcs, Wein-
stöcke, 1, 175; caufcs, Felsen, 1, 271; (juictes, Iluhe, 1,

405; detcnöres, schlimmere, 2, b08
-,

potesiätcs ^ Gewal-
ten, 2, 287; vcprcSj, Dornenbüsclie, 4, 62; dissimües,

imälmliclie, 2, 781; hoves, Rinder, 2,1161; cacdes, Nie-

derlagen, 3, 648; falces rapäces, raffende Sicheln, 3,

650; seah'es, Beile, 3, 996; 5, 1234; frahes, Balken, 4,

77; fauces, Schlund, 4,528; 628; 6, 1151; 1189; sedcs,

Sitze, 5, 146; Jcges^ Gesetze, 5, 1448; amnes , Ströme,

5, 342; mdJps, Massen, 6, 194. Ein paar reihen wir noch
aus Ennius an: speres , Hoffnungen, ann. 132; veteres^

alte, ann. 2, 53; fontes, Quellen, ann. 5, 46; vires va-

lentes, starke Kräfte, ann. 481; potentes, fähige, ann.

S37
]
pecudes, Vieh, ann. 192; noctes, Nächte, ann. 338;

urhes, Städte, Seite 169. Im Griechischen ist über die

Anfügung des ag an die consonantisch ausgehenden Grund-
formen nichts besonderes zu bemerken: xi'v«c, Hunde,
11. 1, 50; natsQag, Väter, iL 4, 410; avsqag^ Männer,
iL 1, 262; 3, 185 ff.; dafür ävÖQccg, iL 2, 362 ff.; dvdX-
xiöag, kraftlose, iL 5, 349; 9, 41; TQomdagj Troerin-

nen, iL 6, 442; 7, 297; alyag, Ziegen, iL 11,245; d^d-
vovag, bessere, iL 23, 605; nXsovag, mehr, od. 7, 189;

9, 57; dafür das stark verkürzte n?.iag iL 2, 129; 6at-

6ag, Fackeln, od. 1, 428; 434; 18, 310; FQcoyag, Risse,

Spalten, od. 22, 143 ; noScoxsag (aus -xscrag)
, schnell-

füssige, iL 2, 764; öFhsag (aus -reüag)^ gleichaltrige,

iL 2, 765; dfollsag, versammelte, iL 9, 89; sviiXsFtag

(Bekker svAlstag) , ruhmvolle, iL 10, 281; od. 21, 331;
ta^eüiXQoag (aus -/^oV^g), leibzerschneidende, iL 13, 340;

tagcfsag, häufige, il 15, 472. Die spätere attische Form
hat £1 an Stelle jener sa : aa(f6tg (alt aacpeag)^ deutliche,

TQi^Qsig, dreiruderbänkige Schiffe. Vielleicht besteht

dieses 6^ auch schon in einer homerischen Form, näm-
lich in doi,v8ag, unbeschädigte, od. 11, 110 und 12, 137,

in der das sa einsilbig gelesen werden soll.

Die meisten pronominellen Formen enthalten das Zei-

chen des pluralen Accusativs auch deutlich, so nös, uns,

vös, euch, die den illös, jene, /?os, diese, quös ^ welche,

ganz ähnlich sehen. Ebenso im Griechischen die alten

niieag, uns, iL 10, 211; 11, 695; 15, 136; od. 2, 86;

244; 4, 294; 16, 381; 19, 384 ff.; vnsag^ euch, od. 2,
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75; 21, 198, und a(f^ag, sie, iL 13, 152; 17, 278; od.

7, 40; 12, 40; 225 ff., statt deren später mit Vocalzu-

sammenziehung ^jW«Cj v^äg, a(fäc gebraucht werden, die

aber auch schon in der homerischen Sprache auftreten,

wenn sie gleich in den Ausgaben umgangen werden,

so '^fiag (Bekker rjfisac) , uns, il. 13, 114; 20, 135;

od. 2, 330; 4, 178; 452; 652; 6, 297; 9, 43; 251;

9, 545; 13, 269; 15, 82; 16, 319; 385; Vfiäg (Bekker

Vfisccc), euch, od. 2, 210; 12, 163; 24, 396, und a(fäg

(Bekker ^(psac), sie, il. 15, 145; 23, 235; od. 4, 77;

6, 6; 8, 315; 480; 10, 430; 13, 276; 22, 415; 23,

66; 24, 389; 440; dafür findet sich einmal (Tcpdg ge-

schrieben od. 2, 237 zu Anfang. Mit ganz verkürztem

Vocal in der Schlusssilbe erscheint auch ^fiag, uns, od.

16, 372 und aifdgj sie, il. 5,567. Ganz schlecht ist die

Form acpeXag, sie, od. 13, 213, wo vielleicht zu lesen

ist Z8t)g (Tcpsag xiaano Ixsttjcnog , Zeus möge sie strafen,

der Hort der Schutzflehenden, wie schon von Ahrens
vorgeschlagen worden ist. Besonders zu beachten sind

noch die alten des schliessenden Zischlauts entbehrenden

Yormen äfifis, uns, il. 1,59; 7, 292; 378; 397; 10, 346 ff.,

vfifis, euch, il. 23, 412, und (f(ps^ sie, il. 11, 111. Aus
der Sprache der attischen Dichter darf hier noch genannt
werden vii^j sie, das ebensowohl auch singular für ,,ihn,

sie" oder ,,es" gebraucht erscheint, gleichwie im Latei-

nischen das allgemein rückbeziehende Wörtchen se für

den Singular sowohl als den Plural gilt.

Plural -fienetiv.

Für den Genetiv des Plurals darf man als griechisch-

lateinisches Suffix mit Entschiedenheit ein öm aufstellen,

das von dem im selben Casus geltenden altindischen am
sich nur durch den getrübten Vocal unterscheidet. Das
Griechische, das kein fi im Auslaut erträgt, setzte v

an seine Stelle , während im Lateinischen zwei andere

durchgreifende Lauterscheinungen sich auch hier geltend

machten, die Verkürzung eines langen Vocals vor aus-

lautendem m und dann die Trübung eines alten o zu v

vor dem genannten Nasal. So stellt das Lateinische hier

dem griechischen (ov ein um gegenüber.

6*
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Die Gniiiclformen auf o lassen mit diesem Voeal im
Griecliiscben das m der Endung einfach zusammenfliessen

:

dygvoy (aus ayQo-cop)
^ der Aecker , innc»pj der Pferde,

^füjVj der Götter, (fidXcov, der Blätter. Das Lateinische

aber zeigt von dieser einfachen Bildung bei den Grund-
formen auf und , fügen wir sogleich hinzu , bei den
weiblichen auf altes ä nur noch wenige Spuren und zwar
fast nur in der älteren Zeit oder in einzelnen bestimm-
ten Wendungen. Bei Lucrez erscheint häufig deum (von

deo-), der Götter, so 1, 54; 68; 2, 168; 352 if. und
zum Beispiel auch bei Ennius trag. 5; 353; 383; sehr

oft hat Lucrez auch das alterthümliche divom (mit Be-
wahrung des nach v), der Götter, 1, 1; 155; 2, 646;

3, 982; 4, 1008 ff. und dafür schon dwum 1, 1015; 2,

434; 3, 18; 5, 1218 ff.; letzteres auch Ennius ann. 179

;

254; 444; 561; 566; 567 (ann. 18 ist von Fleckeisen

dimn hergestellt); omnigenumque deum, mancher Götter,

Vergil aen. 8, 698; virtwi (viro-) , der Männer, Lucrez

1, 95; 728; 2, 326; 4, 1232; 5, 311 ff.; Ennius epigr. 4;

ann. 280; 394; Vergil aen. 5, 369; Catull 68, 90; meum
factum^ meiner Thaten, Enn. trag. 81; superum atque

inferiim, der Oberen und Unteren, Enn. trag. 163;

signiferum, der Fahnenträger, Lucil. fragm. 3; sqiiämi-

gerum, der Schuppentragenden, Lucrez 2, 1083; Da-
naimi, der Danaer, Lucrez 1, 86; Sicidum^ der Siculer,

Lucr. 6, 642; Gräjum, der Griechen, Lucr. 2, 600; 5,

405; 6, 754; modium, der Scheffel, Cicero gegen Verres

3, §. 90 ; 100, und so bei ähnlichen Wörtern des Maasses
häufiger, wie talentum ,' der Talente, nummum, scster-

thmi^ dendrium (bestimmter Geldsorten); praefectus fa-

hruntj Feldzeugmeister. Hierzu stellen sich auch nostrum^

unser, von uns, und vestrum, euer, von euch, mit de-

nen zum Beispiel bei Plautus auch noströrtim und veströ-

rum gleich gebraucht werden. Von Grundformen auf

altes ä begegnen caelicolum, der Himmelbewohnenden,
Enn. ann. 483; agricolum^ der Ackerbauer, Lucr. 4, 586;

Aeneadum, der Aeneaden, Lucrez 1, 1; Hesperidum,

der Hesperiden, Lucr. 5, 32; Helicöniadum, der Heliko-

niaden, Lucr. 3, 1037; Pteridum, der Musen, Lucr. 1,

926; 4, 1.

Die gewöhnlichste Genetivendung aber der Grundfor-

men auf im Lateinischen ist drum : agrörum, der
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Aecker, equöriim, der Pferde, deörtim, der Götter. Darin
steht das r ohne Zweifel für altes 5, das ergiebt sich

schon aus den offenbar ganz ähnlich gebildeten For-
men auf ärum^ denen im Altgriechischen ein dcov ge-

genüber steht, wie in vMoov = silvdrum ^ der Wälder;
im Griechischen wich der alte Zischlaut zwischen den
Vocalen, während er im Lateinischen in r überging.

Ausdrücklich bestätigt wird das aus jenen Formen schon
sicher geschlossene s aber auch noch durch entsprechende

oskische Formen, wie tovtdzum, der Städte, im Gegen-
satz zu denen in umbrischen wie dem hier entsprechen-

den iutdrum auch ein r an die Stelle des alten 5 trat.

Weiter darf man hier aber auch anführen , dass im Alt-

indischen sehr viele pronominelle Formen (und mit der

Flexion der Pronomina zeigten die griechischen und la-

teinischen Grundformen auf auch schon im Nominativ
des Plurals eine eigenthümliche Uebereinstimmung) vor

dem genetivischen dm einen noch nicht tiefer erklärten

Zischlaut aufweisen, so taishdm, derer (männlich und
ungeschlechtig) , von dem Demonstrativstamm td-; yai-

sJidm (yd-), welcher; aisham (a-), derselben; Icaishdm

(Jcd-J, welcher; anyaisham (anyd), anderer; ainisham

(ami-), jener. Auch in den entsprechenden gothischen

Bildungen haben wir den Zischlaut, namentlich im hin-

weisenden f)ize (von />a-), der selben, und dann den
ganz so flectirten Adjectiven , wie gödaize (goda-J, guter,

liuhaüe, lieber, diupaize, tiefer. Jenem weichen Zisch-

laut z entspricht noch unser r in Pluralgenetiven wie

der^ jener, aller
^
guter, lieher. Vielleicht dürfen wir zu

w^eiterer Erklärung jenes aus altem s entstandenen r in

equöruni (aus eqitösum) , der Pferde , agrörum (aus agrö-

siini) , der Aecker , auch noch ein anderes anführen. Im
Altindischen ist der gewöhnliche Ausgang des pluralen

Genetivs von Grundformen auf a nicht einfaches dm (wie

es in den älteren Denkmälern allerdings auch bisweilen

vorkömmt: daivum, der Götter, aus daivd-dm)^ sondern
dndm: daivanäm (daivd-), der Götter, djrdnäm (djra-),

der Aecker. Nun ist nicht daran zu denken, dass, wie

doch gewöhnlich angenommen wird , hier ein eitles n zwi-

schen die Vocale eingeschoben sei, vielmehr scheinen die

genannten Genetive noch auf uralte volle Grundformen
mit dem Nasal hinzuweisen , wie denn nach Benfeys An-
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sieht ja alle Gnmclformen auf a aus uralten auf volles

auf abgestumpft sind. Ebenso enthalten ohne Zweifel

die statt der späteren einfach auf äs ausgehenden in den
"VYeden nicht uugeAvölmlichen Pluralnominative auf asas

in dem innern äs noch uralte Ausgänge der Grundfor-

men, so dass also daivä'sas, Götter, Rigv. 1, 3, 8; 1, 3,

9; 1, 3, 7, in daivas-as zu zertheilen sein würde und
namenthch nicht nach der gewöhnlichen doch gewiss

seltsamen Auifassung das Pluralsuffix zweimal enthielte.

So begegnen zum Beispiel noch piitrasas, Söhne, Rigv.

3, 53, 7, später ^Jii^nTs ; mdrtäsas, die Sterblichen, Rigv.

5, 9, 1; xmtiisas
^

gereinigte, Rigv. 1, 3, 4; aümdsas,
hülfreiche. Freunde, Rigv. 1, 3, 7; ütasas, unterstützte,

Rigv. 1, 8, 2 und 3; saumasas, Somatränke, Rigv. 1, 5,

5; vipräsas, Weise, Rigv. 1, 8, 6; pänthäs pürviäsas,

alte Pfade, Rigv. 1, 35, 11. Auf die nach Benfeys

Vermuthung allen spätem Grundformen auf a zu Grunde
liegende alte Form ant würde sich nun ebenso wie das

aus den Genetiven entnommene an- (an-äm) , so auch das

aus den Nominativen herausgelöste äs- (äs-as) lautlich

sehr wohl zurückführen lassen. Man würde darnach auch
etwaige alte Genetive auf äs-äm vermuthen können und
denen würden die lateinischen auf Snim lautlich genau
entsprechen. Wir wollen aber diese schwierigen Unter-

suchungen über den Ursprung der den lateinischen Ge-
netiven auf omm mit Zischlaut zu Grunde liegenden

Formen hier nicht weiter verfolgen.

Während den lateinischen Genetiven auf drum die der

griechischen Grundformen auf o überall nur ein einfaches

coPj nirgend ein etwa längeres cocov (aus oogmv), gegenüber-

stellen, ist, wie schon oben bemerkt wurde, bei den
Grundformen auf altes d die Bildung des pluralen Gene-

tivs im Griechischen und Lateinischen offenbar ganz

übereinstimmend und wir dürfen zum Beispiel iürvXcor^

alt vXäcov iir süvdrumj der Wälder, unbedenklich eine

griechisch-lateinische Form stdvdsöm aufstellen. Bei Ho-
mer ist jenes alte äcop (aus ä(roop) noch die ganz ge-

wöhnliche Form und findet sich zum Beispiel in fiov-

adcov j der Musen, il. 1, 604; fishamMV adtvdwVj der

summenden (?) Bienen, il. 2, 87; eQ%oiisvämVj der kom-
menden, il. 2, 88; ühdidoüv , der Zelte, il. 2, 91; 208;

464; nolXäuiVj vieler, il. 2, 117; d^säcoVj der Göttinnen,
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il. 4, 6; räcoVj der, il. 4, 46; 54; ^//aßMj^, der Lanzen,

il. 5, 167; coxeiäcop, schneller, il. 4, 500; fislaiväcoVy

schwarzer, il. 4, 191; airsiysvsTdoov, ewiger, il. 2,

400; alxfirjräcüV j der Lanzenschwinger, il. 3,49; dcfmcr-

TäcoVj der beschildeten, il. 4, 90. Die homerische Spra-

che hat indess auch schon mehrfach die zusammengezo-
gene Form coVj die in unsern Ausgaben allerdings als

scov aufzutreten pflegt, das dann mit Synizese gelesen

werden soll , und zwar in folgenden Fällen : ßovlmv (Bek-

ker ßovlscüv) , der Eathschläge, il. 1, 273; 12, 236;

€(fST^(jl)v (Bekker scpsTfjbscov), der Aufträge, iL 1,495; od.

4, 353; kÖQuiJv (Bekker söqsodv)^ der Sitze, il. 1, ^^4;

581; od. 13, 56; noUcov, vieler, il. 2, 131; 9,544; od.

4,813; x€(paX(jov, der Köpfe, il. 3,273; ixsXatvwv, schwar-

zer, il. 4. 117; aöov scpsT^MV, deiner Aufträge, il. 5, 818;

näacüv, aller, il. 9, 330; 18, 431; od. 4, 608; 723; 20,

70; 22, 443; änäamv^ aller, od. 8, 284; dyoQcopj der

Versammlungen, iL 9, 441; ägcop^ der Flüche, il. 9, 566;

xQiO^coVj der Gerste, il. 11, 69; ötcXöqv ^ der Hufe, il. 11,

536; 20, 501; ccvtmVj der selben, il. 12,424; tcov nqoa-

Toop (Bekker icov nqoinimv)
^ der ersten, il. 5, 656; 19-1;-

{jLOQaKTTcoVj lebenzerstörender, il. 16, 591; 18, 220; fgl-

^ujVj der Wurzeln, il. 21, 243; nrjycüv^ der Quellen, iL

21, 312; dqytvvöov, weisser, il. 18, 529; ""Ad-rivdov , der

Stadt Athen, od. 3, 278; xcciQov(y(ywv . ö^d&ovcop (Bekker

'Acuqoaecav ö'dS^ovsMV , Ahrens xatgovcrcticov ö'od-ovsMv)^

vom dichtgeketteten Gewebe, od. 7, 107; xqtjvcoPj der

Quellen, od. 10, 350; vavTcoVj der Schiffer, od. 9, 138;

vvfjL(p(!oVj der Nymfen, od. 12,318; nXrjycüVj der Schläge,

od. 17, 283; nvvoQaK^vwp ^ der Hundsfliegen , od. 17, 300;

d^vQMV , der Thüren , od. 21, 47; xpvxMV, der Seelen, od.

22, 245; wTsdcov, der Wunden, od. 24, 189. Geschrie-

ben findet sich dieses durch Zusammenziehung der Vo-
cale ä und oo gebildete wVj das auch die gewöhnliche

attische Form wurde, in den Homerausgaben schon bei

noch vorhergehendem Vocal, so in ^xccmv tcvMmv, des

skäischen Thores, il. 6, 307; rqvqaXHuov , der Helme,
il. 12, 839; xXkTimv ^ der Zelte, il. 23, 112; nagsidov, der

Wangen, il. 24, 794 ; od. 4, 198 ; 223; 11, 529 ; 16, 190 ; Ma-
XetMv, des Vorgebirgs Maleiai, od. 19, 187. Die jüngere io-

nische Form, in der das alte « vor oo sich stark zu s

verkürzte und so erhielt, ist bei Homer sehr selten, wir
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finden sie in ttvXsmv sl^ , aus dem Thor, iL 7,1; nvXsMV,

des Thors, il. 12, 340, und sxrdg d^vQscov^ ausserhalb

des Thors, od. 21, 191. — Im Lateinischen sind den
Bildungen wie fcrränwi, der Länder, filiänmi, der Töch-
ter, auch die der nur selten auftretenden Pluralgenetive

von Grundformen auf e ganz ähnlich, wie rerum, der

Dinge , dierum , der Tage.

Die Grundformen auf i fügen in der homerischen

Sprache das oav einfach an: nolmVy der Städte, iL 1,

125; 2, 117; 131; 3,400; 5, 744 ff.; oFiow, der Schafe,

il. 3, 198; 18, 529; od. 9, 167; 441; 443 ff. Statt des

letzteren begegnet mit Zusammendrängung der Vocale

auch oft oldov, so il. 11, 678; 696; 15, 523; 18, 588 ff.

Anschliessen darf man hier auch noch das fragende tsmv,

welcher, il. 24, 387; od. 20, 192, für das od. 6, 119

und 13, 200 einsilbiges t(Jov (Bekker tsodv) gebraucht

wird , und das damit gebildete otscopj welcher , od. 10,

39; der Singularnominativ dgj wer, sowie das unge-

schlechtige ti (aus rid)
, was, zeigen deutlich die Grund-

form zi-. Auch das Attische hat noch viele Bildungen

wie noQzicoVj der Rinder, die meisten Grundformen auf t

aber zeigen hier im Pluralgenetiv den Ausgang smp , wie
nöXfcoVj der Städte , das zunächst aus noXsjojv sich bil-

dete, wie aus der vorhergehenden Darstellung sich be-

reits ergiebt. Im Lateinischen schliesst sich das geneti-

vische mn auch an das auslautende i, es ist aber dazu
gleich wieder zu bemerken, dass manche Grundformen,
die wir nach andern Bildungen als auf Consonanten
ausgehend ansehen dürfen, doch im Pluralgenetiv auch
jenes i zeigen, dagegen andre, die wir doch als auf i

ausgehend annehmen möchten, vor dem genetivischen um
jenen Vocal nicht zeigen. Für jetzt genügt, einige For-

men auf i-iim anzugeben: Jiostium, der Feinde; imhrium,
der Regengüsse, Enn. trag. 146; utrium, der Schläuche

;

ndvümi, der Schiffe; turrium, der Thürme; avium, der
Vögel, Enn. ann. 97; marium, der Meere; forimn, der

Thür ; milium' , der Tausende ; montium , der Berge

;

noctium, der Nächte; arcium, der Burgen; nivium^ der

Schneegestöber; ossium, der Gebeine; virium, der Kräfte;

mürium, der Mäuse, Cicero nat. deor. 2,63; cohortiwn,

der Schaaren; laudium, der Lobeserhebungen, Cicero

Filipp. 2, 12 (sonst laudum)\ ctvitdtium^ der Staaten,



89

Tacitus ann. 4, 14, sonst auch dvifdtum; vohiptdtiitm,

der Vergnügungen, Livius 7, 38; necessitdtiiim , der Be-

dürfnisse, Livius 9, 8; simultdtiumy der Feindschaften,

Livius 9, 38; sapientium, weiser, Sallust Cat. 11, 8;

lociiX)letinm, reicher, Sali. Cat. 21, 2; felicium, glückli-

cher; rapäcimn, räuberischer; velochtm, schneller; arti-

ficium, der Künstler, Quintilian 7, Anfang.

Ebenso fügt das Lateinische an Grundformen auf u

das genetivische um einfach an : fructuum, der Früchte

;

artuum, der Glieder; acuum, der Nadeln; cornuum, der

Hörner; grimm, der Kraniche, Lucr. 4, 181; 910; ma-
mmm, der Hände, Lucr. 2, 1165; älituum, der Vögel,

Lucr. 2, 928; 5, 801; 1039; 1078; 6, 1216. Die ganz

entsprechenden Bildungen sind auch im Griechischen sehr

gewöhnlich: vshvodv, der Todten, il. 1, 52; 8, 491; 10,

199; 343; 387 ff.; (Svmv, der Schweine, il. 11, 679; od.

10, 239; 11, 131 ff., dafür vbov, od. 14, 525; 15, 39;
ysvvüiiv^ der Kinnbacken, il. 23, 688; ^oi^Va>^' (aus yo-

vvo^v), der Kniee, il. 1, 407; 512; 557; 6, 45 ff.; dov-

Qcav (aus öoqvcov)^ der Speere, il. 22, 243; od. 17, 384.

Insbesondere die Adjective haben das schon mehr er-

wähnte if statt des v, so in tcoXsFmv^ vieler, il. 5,691;

15, 680; 16, 398 ff.; XtysFcov, laut tötender, il. 13,334;

14, 17; 15, 620; od. 3, 289; fi^tasFoov, der halben, od.

4, 464. Mit Zusammenziehung dieser ursprünglich durch
F getrennten Vocale begegnen schon noXtop (Bekker no-
Xsoyv), vieler, il. 16, 655, und auch ttsXsxcüp (Bekker nsls-

X8(jdv)^ der Beile, od. 19, 578; 21,76; 421. Ganz eigenthüm-

lich steht, wenigstens nach der gewöhnlichen Auffassung, die

ihn zu iv-j gut , stellt , der Genetiv iäoop^ der Güter, das

il. 24, 528 im Gegensatz zu dcogcov xaxuoi^j böser Gaben,
steht, od. 8, 325 aber in der die Götter näher bezeich-

nenden Verbindung danfJQsg iäcov, Geber der Güter, und
od. 8, 335 mit unmittelbar vorhergehendem dwioq, o

Geber der Güter, vom Hermeias gesagt. Benfey hat
diesen Ausdruck längst zusammen gestellt mit dem auf-

fällig ähnlichen altindischen dätäras vdsündm, Geber der
Güter (von den Göttern), in dem die ungeschlechtige
Grundform vdsu-, Gut, steckt, die nach eigenthümlich
indischer Weise vor dem genetivischen dm den Nasal
eintreten Hess. Diesem vdsit könnte das homerische iv

(aus r£av)^ gut, wohl entsprechen, wenn auch der ent-



90

scliiedeno (nur nicht il. 24, 528: 6t iäwv) Mangel des

anlautenden /" befremdet, der sich aber vielleicht aus
dissimilirendeni Einfluss eines alten an die Stelle jenes

Zischlauts im Innern zunächst getretenen Hauchs erklärt

{Feai\ rfi)?). Dass nun aber der Pluralgenetiv nicht

isFoav (wie noXsTo^Vj vieler) oder etwa iijrcov (wie der

Singulargenetiv l^Fog^ des guten, il. 1, 393; 15, 138;

19, 342; 24, 422; 550; od. 14,505 und 15, 450 möchte
erwarten lassen), sondern süm)^ (idFcov?) lautet, ist

höchst auffallend und erklärt sich kaum genügend aus

dem noch vorhergehenden Vocal. Da ist doch vielleicht

ein sonst nicht nachweisbares weibliches idj das Gut,

anzusetzen, dem il. 24,528 auch gar nicht bestimmt wi-

derspricht, wie man doch meist annimmt, da dem hier

nah vorhergehenden ungeschlechtigen doogcov xazwVj bö-

ser Gaben, das iäcov sehr wohl ganz selbstständig sub-

stantivisch gegenüber stehen könnte. Der lange Vocal,

das fj, zeigt sich wieder bei den Wörtern mit dem No-
minativ 6i'g ; ßaüilriFo^Vj der Fürsten, il. 1, 176; 2,98;

8, 236 ff.; (DijdxriFoov, der Foker, il. 2, 517; 525; 15,

516 ff.; toxiJFmp, der Eltern, il. 3, 140; 15,663 ff.; m-
TTijFcov, der Kosselenker, il. 11, 51; 746; ovQijFcoy, der

Maulthiere, il. 10, 84 (verworfener Vers); dQKSrijFcov,

der Ersten, il. 9, 396; od. 11, 227; FoixtjFoov, der Die-

ner, od. 14, 4; 16, 303. Mit kurzem Vocal tritt neben
dem schon genannten zoycTJFMV, der Eltern, auch auf

toxsFcoPj il. 15, 660 und 21, 587. Im Attischen ist

der fragliche Vocal durchaus kurz , wde in ßaailscov,

der Könige, InnsMV, der Reiter. Wir reihen noch an

vriFmv, der Schiffe, il. 2, 152; 154; 493; 576; 713,

neben dem auch sehr oft mit kurzem Vocal auftritt

vsFmv, wie il. 1, 48; 2, 91; 135; 208 ff.; ßoFMV, der

Stiere, il. 8, 231; 240; 11, 548; 550 ff.; auch das im
Innern verkürzte vImv j der Söhne, il. 21, 587; 22, 44
und od. 24, 223.

Von consonantisch ausgehenden Grundformen mögen
genannt sein ^laxccgcop , der seligen, il. 1,339; nXsovoaVj

mehrerer, il. 5, 673; 12, 412; XTivaiv^ der Gänse, il. 2,

460; "AxandSiaVj der Achäerinnen, il. 5, 422; 424; na-
rsQMVj der Väter, il. 4, 405; 6, 209 ff.; d^vyarqtZv , der

Töchter, il. 2, 715; 3, 124; 6, 252; xqdxtöv, der Köpfe,

od. 22, 306 ; 24, 185 ; xsqdoov (für altes y.sqdxoDv)
, der
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Hörner, iL 17, 521; od. 3, 439; 19, 566; ganz ähnlich

xQsrdcüp (Bekker xqsicüp), des Fleisches, iL 11, 551; 12,

300; 17, 660; od. 1, 141; 5, 57; 87; 9,9; 14,28; 456;

15, 334; 507; 16, 49; 17, 258; 412, und mit Vocalzu-

sammenziehung xqsFmv od. 15, 98; rsgacov , der Götter-

zeichen, iL 12, 229; dercduiv, der Becher, iL 7, 480; di-

FoiQscpsMV (aus -tgscpsaMp) , der himmelernährten, iL 2,

98; Tfxsoov (aus z8xsao)v) , der Kinder, iL 3,301; oqscov,

vom Gebirge, iL 8, 410; 11, 196; sk Xs^^mv, aus dem
Lager, iL 11, 1; drsfiocrxsTtscov „ windabwehrender, iL

16, 224; FsTiEMV, der Worte, iL 20, 249; d^vscov, der

Opfergaben, od. 15, 261. Mit langem Vocal erscheint

dvgccFijooVj gefährlich wehender, od. 13, 99. Bisweilen

hat der Zwang des Verses im Homer das s und co auch
zu w zusammengedrängt, wo die Ausgaben wieder die

störende Schreibweise glauben festhalten zu müssen; so

in sQiO^TiliJov (Bekker -S^rjXscov) , üppig grünender, iL 5,

90; axfjO^cüv (Bekker atrjd^swv) sx-_, aus der Brust, iL

10, 95; IvFsgycop (Bekker svFsgysMv)^ der Wohlthaten,

od. 4, 695; 22, 319; xegdwv (Bekker xsqösmv) , des Ge-
winns, od. 8, 164; dlc^cov (Bekker (xX(rscap), von den Hai-

nen, od. 10, 350; tsv%(jov (Bekker rsvxsoiv), der Waffen,

od. 11, 554. Im Attischen finden wir diese Zusammen-
ziehung überall , so in yepujy (aus yevsoav^ ysvsacov =. ge-

nerum) ,
der Geschlechter , aci(f<MVj deutlicher , und sonst.

Für das Lateinische ist nur die schon erwähnte Be-

rührung mit den Grundformen auf i hier besonders be-

achtenswerth, wie wenn mus^ Maus, das doch sonst über-

all diese einsilbige Grundform zu haben scheint, den Plu-

ralgenetiv mürium, der Mäuse, bildet, wie von einer

Grundform niüsi- , die ja auch aus unserm Mäuse, alt

müsi\ noch hervorblickt. Im Uebrigen genügen w^enige

Beispiele : ^e(?ww, der Füsse, Enn. trag. 248, ^^noödov^

quaclripcdum , der Vierfüssigen , Lucr. 2, 536; frätrum,
der Brüder, umbrisch ebenso; caelitum, der Himmlischen,
Enn. trag. 227; 353; caelestum^ der himmlischen, Lucr.

6, 1274; Enn. epigr. 9; tempestätiim, der Unwetter, Li-

vius 40, 45; vätum, der Seher, Lucrez, 1, 102; 109;
boum (für hovum)

, der Rinder , Lucr. 3, 302
;

frügtim,

der Früchte, Lucr. 4, 1093; opmuy der Hülfstruppen,

Enn. ann. 168; 404; ^;arwm, gleicher, Lucr. 2, 723; mä-
jörum, der grösseren; hominum^ der Menschen; regtan,
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der Kernige; scdnni, der Sitze ;
camim, der Hunde, -= xr

vdov; juvemon, der Jünglinge ; scnum, der Alten; grcgiim^

der Schaaren; cclerum, der sclinellen; vcterum^ alter;

d/ vifum, reicher; alti-volanturn, liochfliegender, Enn. ann.

84; hälantum, der Schafe, Enn. ann. 192; induperan-
tum, der Gebietenden, Enn. ann. 413; parentum^ der
Eltern, Sallust Cat. 51,9. Die Participia, insbesondere

im mehr adjectivischen Gebrauche, zeigen oft im Plural-

genetiv den Ausgang inm, als ginge ihre Grundform auf
i aus, weniger aber in älterer Zeit und zum Beispiel

Lucrez bildet nur den Ausgang um: animantum, der le-

benden Wesen, 1. 4; 194; 350; 1033; 1038; 2, 78 ff.;

parenhim, der Eltern, 1, 598; 2, 605; 664; 4, 1213 ff.;

salütantum, der begrüssenden, 1,318; meantum^ der Ge-
henden, 1, 318; sapientimi, weiser, 2, 8; hdlanttim, der

blökenden, 2, 369; canentum, der Singenden, 4,585; 5,

\^Sh\ infantum, der Kinder, 6,S10] penni-potentum, be-

flügelter, 2, 878; 5, 789; volantum, der Fliegenden, 2,

1083; carentiim, der Entbehrenden, 4, 35; venantum,
der Jagenden, 4, 999; amantum, liebender, 4, 1077; 5,

962; salientum, der Springenden, 4, 1200. Horaz bie-

tet fugientum, fliehender, carm. 3, 18, 1; imminentum,
drohender, 3, 27, 10; recentum, frischer, 1, 10, 2. Auch
im Altindischen erweist sich die Grundform der entspre-

chenden Participia durchaus als auf ant ausgehend; im
Pluralgenetiv büsst sie ihren Nasal ein: pdtatäm (pd-

tant-J, der fliegenden, Eigv. 1, 25, 7; jdyatdm (jdyant-),

der Sieger, Rigv. 1, 23, 11; 1, 28, 5.

Auch die Fürwörter zeigen im Pluralgenetiv in der

Regel deutlich das in Frage stehende Suffix oiv =z um,
so die vollen homerischen ri^si(av, unser, il. 5, 258; 20,

120; od. 24, 159; 170; hiisiaiv, euer, il. 4,348; 7, 195;

19, 153; od. 21, 318, und (TcfsicoVj von sich, il. 4, 535;

5, 626; 13, 148 und 688, statt deren aber schon
etwas häufiger die sind, die das innere * aufgaben
und dann die Vocale s und « zu w zusammenfliessen

Hessen, wie es auch die attischen Formen haben: '^ficov

(Bekker ^^swv), unser, il. 3, 101; 11, 318; 21, 458;
od. 1, 33; 9, 498; 12, 187; 14, 271; 16, 185; 17, 440;
i)fid)P (Bekker v^scop), euer, il. 7, 159; 15, 494; od. 13,

7; 20, 351; 22, 219, und (Scpcov (Bekker acp^cov) , ihrer,

il. 18, 311; od. 3, 134; 20, 348; 24, 381. In der Ver-
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binclung acftov aviMV ^ ihrer selbst, il. 12, 155 und 19,

302, schreiben die Ausgaben auch so, nicht (T^ewr. Die

eigenthümlich lateinischen nostrt, unser, vestrt, euer, und
sui, seiner, treten fast auf wie Singulargenetive von
abstracten nostrimi^ »das Unsre« oder »das Wir« , und
so fort.

Plural -Dativ (und -AblativO

Für den Dativ und Ablativ des Plurals zeigt das Alt-

indische nur ein Suffix, während doch im Singular beide

Casus durchaus aus einander gehalten werden. Mit Be-
stimmtheit lässt sich noch nicht behaupten, ob hier

wirklich eine uralte Gemeinsamkeit der Form vorliegt

oder ob etwa erst in späterer Zeit eine Vermengung ein-

getreten ist. Jenes altindische Suffix aber lautet hhyas
und findet sich zum Beispiel in arhhalmibhyas^ den klei-

nen, Rigv. 1, 27, 13; dginaibliyas ^ den Alten, Rigv. 1,

27, 13; vihhyas^ den Vögeln, Rigv. 4,26,4; sakhihhyas,

von den Freunden, Rigv. 1, 4, 4; apanbhyas, für die

folgenden Zeiten, Rigv. 1, 32, 13; sinduhhyas, den Strö-

men, Rigv. 1, 23, 18; mahädhhyas , den grossen, Rigv.

1, 27, 13; yiivahhyas , den Jungen, Rigv. 1, 27, 13;

stautrihhyas , den Lobsängern, Rigv. 1, 11,3; 1,30,14;
1, 33, 2; jaritrihhyas , durch die Lobsänger, Rigv. 1, 30,

10. Sehr oft findet sich in den ältesten Denkmälern
auch die Form hJdas, wie in jdnaihhias, von den Leu-
ten weg, Rigv. 1, 7, 10; daivaibliias , den Göttern,

Rigv. 1, 13, 11; grhatbhias, zu den Wohnungen. Rigv.

3, 53, 20; dniaibhias, den Enden, Rigv. 1, 49,3; gycii-

naihhias . den Falken, Rigv. 4, 26, 4; Manidbhias, den

Sturmgöttern, Rigv. 1, 64, 1.

Im Lateinischen entspricht jenem Suffix bei seiner

Abneigung gegen Hauchlaute im Wortinnern und mit dem
Uebergang des alten a in m, wie er zum Beispiel be-

kannt ist aus ferimiis = altind. bhdrämas, wir tragen,

und dann auch noch mit gänzlicher Verdrängung des i

oder j vor dem folgenden Vocal, wie sie zum Beispiel

auch eintrat in minus ^ weniger, aus minius (minjus) ^ die

Suffixform bus, die auch den Ablativ und Dativ umfasst,

übrigens aber fast ganz auf die Grundform auf i, u^ c,
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und Consonanten beschränkt ist. Von den Grundfor-
men auf zeigen unser Sui'iix, abgesehen von ganz ver-

einzelten ungewöhnhchen Bildungen auf Inschriften, nur
die Wörter (h(öhi(S , zweien, und amhöhus , beiden, von
den Grundformen cluo- und amho- , in denen die Deh-
nung des Vocals sich mit der ganz entsprechenden in

den altindischen Dualdativen dvcihliyäm (clvct-) , zweien,
und nhhuhltyam (uhlici-), beiden, vergleichen lässt. Die
gewöhnliche Endung des pluralen Dativs (und Ablativs)

der Grundformen auf o so wie der Grundformen auf ä
wird weiterhin noch zur Sprache kommen ; unter den
letzteren findet sich das hus nur in den weiblichen dud-
huSy zweien, und amhabus ^ beiden, und ausserdem in

einigen wenigen Wörtern, deren weiblichen Charakter
die Sprache so von den männlichen Pluraldativen auf^s

deutlich unterscheiden Avollte, insbesondere in deähus,

den Göttinnen , neben dets oder dns, den Göttern , und
fiJiähus, den Töchtern, neben ßliis, den Söhnen. Die

übrigen so gebildeten Formen tauchen doch nur sehr verein-

zelt auf oder werden aus älterer Zeit angeführt, so ecßiä-

hus, den Stuten (equis, den Pferden); asinabus, den Ese-

linnen (üshif's, den Eseln); mülähiis, den Mauleselinnen;

dominähus, den Herrinnen, famidäbus, den Dienerinnen,

servabiis, den Dienerinnen, ndtäbus, den Töchtern, ani-

mäbiis, den Seelen, lihertäbus, den Freigelassenen, so-

ciäbus^ den Genossinnen, nymphäbus, den Nymfen, pau-
cäbus, wenigen, puelläbus, den Mädchen, xjortdhus, den

T\ior%ia., pudicabus, den keuschen, raptdhus
,
geraubten,

oledhus, Oelbäumen. — Von Grundformen auf e begeg-

nen nur diebus, den Tagen, und rebus, den Sachen; die

Form speciebiis , den Gestalten, tadelt Cicero Topica 7,

ebenso wie den Genetiv specierum, der Gestalten, wie

denn überhaupt im Lateinischen von den Grundformen
auf e nur sehr w^enige Pluralformen vorkommen.

Die Grundformen auf i, die ebenso wie die auf u

und die auf Consonanten ihre Dative und Ablative des

Plurals durch btts bilden, fügen es einfach an: ndvibus,

den Schiffen, von den Schiffen; hosiibus , den Feinden,

maribus, den Meeren, gentibus , den Geschlechtern, fo-

ribus, den Thüren, milibus, tausenden, levibtis, leichten,

quibus, w^elchen. Ebenso die Grundformen auf u: acu-

hiis, den Nadeln, arcubiis, den Bogen, parhibus, den
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Geburten, laculms , den Seen, peciibus, den Thieren,

quercuhus, den Eichen, specubus, den Grotten, artuhus,

den Gliedern, Enn. ann. 36; Lucr. 1, 260; 3, 7; 620;

644; 4, 632; siibus , den Schweinen, Lucr. 5, 969; 6,

974 ; 977 , später meist suihus. Hiebei ist aber noch
zu bemerken, dass die meisten Grundformen auf tt,

ebenso wie es zum Beispiel geschehen ist in corni-ger

(für cormi-ger)
,

gehörnt, den dunkeln Vocal vor der

Endung has zu i schwächen, so manihus (manu-),

den Händen, Lucr, 1, 95; äliiihus, (dlitu- , wie auch in

dem schon genannten Genetiv älituumy der Vögel, sich

zeigt), den Vögeln, Lucr. 6, 818; verihits, den Speeren,

Verg. georg. 4, 515; Tacitus ann. 4, 14; domibus (donm-),

den Häusern; genibus, mit Knieen, Enn. ann. 354; Lucr.

1, 92. In manchen Formen findet auch ein Schwanken
in Bezug auf den fraglichen Vocal Statt, so wird neben
dem schon genannten veribus, die Speere, auch das al-

terthümlichere verubus angeführt, neben genibus, den
Knieen, auch noch genubus, neben jjortibtis, den Häfen,

auch noch portiibus, und anderes.

Von vereinzelten Formen, wie bübiis (bov-), den Stie-

ren, Lucr. 6, 1131, abgesehen, zeigen alle Grundformen,
die man im Lateinischen als consonantisch ausgehend
anzusehen pflegt, vor dem Casuszeichen bus ein kurzes i,

das man hier einen Bindevocal zu nennen sich gewöhnt
hat. Indessen dürfen wir hier auch wieder darauf
hinweisen, dass im Lateinischen die Grundformen auf
Consonanten und die auf i in fast allen Casusbildungen
irgendwelche Vermengung oder Gleichmässigkeit der Be-
handlung zeigen und ^s darf daher gar nicht aufi'allen

und kann auch gar nicht von einem ganz neu hergehol-

ten Bindevocal die Rede sein , wenn bei der grossen Em-
pfindhchkeit des Lateinischen gegen zusammenstossende
Consonanten bei einer mit b anlautenden Casusendung
durchgehends statt consonantisch auslautender Grundfor-
men solche auf i gebraucht werden. Es ist ja ausserdem
hier wieder hervorzuheben, dass wirklich sehr viele Grund-
formen, die wir als consonantisch ausgehend aufzufassen

pflegen, doch ursprünglich einen schliessenden Vocal ent-

hielten, wie denn zum Beispiel greg-, Schaar, mit dem
Pluraldativ gregibus, den Schaaren, dem gleichbedeutenden
noch vollem Xoxog (aus yloxoq) entspricht, und anderer-
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seits auch zum Beispiel der Pluraldativ regihns, den Kö-
nigen, von reg-, dem altindisclien rajahhyos von einer

noch volleren Grundform rdjan- , König. Weitere Bei-

spiele sind kaum nöthig: ducihus, den Führern; canihiis,

den Hunden, xjatrilms, den Vätern, nöminihus ^ den Na-
men; seminihns , den Samen, Lucr. 2, 284; mdjörihus,

den grössern, neben dem im fraglichen Puncte abwei-

chenden altindischen mahiyanhhyas (für mdhiyashhyas).
Aus der Reihe der Pronomina schliessen sich im La-

teinischen hier wohl noch eng an nöhis (aus nöbias?),

uns, und vöhis (aus vöhias?)^ euch.

Die griechischen Dative ri^Tv , uns, und v^itv ^ euch,

sondern sich ab und enthalten wohl das selbe Suffix mit

den altindischen asmähhyam, uns, Rigv. 1, 7, 6; 1, 17,

8, und ytiskmdhhyam, euch, neben denen in den ältesten

Denkmälern auch die Formen ohne schliessendes m vor-

kommen, wie asmdhJiya, uns, Rigv. 1,10, 8. Dazu stellt

sich auch das homerische und auch sonst bei Dichtern

vorkommende acfip, ihnen, iL 1, 73; 253; 2,78; 251 ff.,

das unter den bestimmten Bedingungen auch seinen

Schlussnasal verliert und dann also (T^yHautet, wie il. 1,

110; 2, 614; 4,245; 510 und sonst. Statt des gewöhn-
lichen ^filv , uns , begegnet bei Homer bisweilen auch
rj^iv mit verkürztem Vocal in der Schlusssilbe, wie il.

17, 415; 417; od. 8, 569; 11, 344; 20, 272. Ausser-

dem aber finden sich mehrfach auch die Formen ä^fnv,

uns, il. 13, 379; od. 12, 375, öfters ohne das schliessende

V als äiAiii, wie il. 1, 384; 2, 137; 4, 197; 207 ff., und
vfilitv, euch, iL 4, 249; 10,380; 13, 95 ff., ohne Schluss-

nasal il. 6, 77; 7, 387; 13, 625 ff., die in Bezug auf

die Casusbildung selbst von den vorhingenannten For-

men wohl gar nicht abweichen.

Das Griechische hat das Casuszeichen hhyas wahr-

scheinlich ganz eingebüsst und bildet seinen Pluraldativ

mittels eines ursprünglich entschieden locativen Suffixes,

von dem sogleich die Rede sein wird.

Plural - Locativ.

Für den Locativ des Plurals zeigt das Altindische

durchgehend das Suffix sii, wie in rajasu, in den Koni-
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gen , varislm (für varisu) , in den Wassern , tdisliu (zu-

nächst für täisii)
,
in denen, und sonst. Im Griechischen

oder im Lateinischen liegt keine dem su genau entspre-

chende Suffixiorm vor, da das oft damit gleichgestellte

Ct schon im Vocal entschieden abweicht und sich auch,

wie doch einige wohl gemeint haben, noch keinesweges

so leicht damit vereinigt, wenn man das altindische su,

wie man des entsprechenden altbaktrischen Jiva (unter be-

stimmten Lautverhältnissen shvd) wegen wohl darf, zu-

nächst auf ein altes sva zurückführt. Ein enger Zusam-
menhang dieser beiden Suffixformen wird allerdings wohl
als sehr wahrscheinlich gelten müssen, und wir haben
allen Grund auch das Griechische (Sij und was ihm im
Lateinischen entspricht, ein altes Locativsuffix zu nen-

nen. Bei den auch sonst so zahlreichen Berührungen
des Dativs und Locativs und der ja auch schon im grie-

chischen Singulardativ fast durchgehenden Vertretung
durch ein altes Locativsuffix kann es nicht weiter auffal-

len, dass das alte Suffix des pluralen Dativs, das im La-
teinischen jedenfalls beeinträchtigt wurde, wie sich schon
oben zeigte und zwar, wie wir weiterhin noch sehen
werden, durch das Locativsuffix, im Griechischen fast

ganz oder auch ganz, wenigstens in der gewöhnlichen
Flexion, verdrängt wurde und überall durch das alte

Locativsuffix vertreten , mit dem wir auch innerhalb des

Griechischen noch mehrfach blosse Locativbedeutung ver-

bunden sehen, wie zum Beispiel in ieoQV(f^(ft_, auf den
Gipfeln, il. 3, 10; d^ixoKSiv , auf den Schultern, iL 1,45;

afiüL (f'Qsaij in deinem Sinn, il. 2, 33; 70 ff.; Oijßrjcrij

in Thebä, il. 14, 114; ^vQißaiVj an der Thür, draussen,

od. 1, 120.

Man darf das in Frage stehende griechische Suffix

nicht einfach di nennen; vor der Hand muss sogar die

Möglichkeit zugestanden werden , dass der darin unter

bestimmten Verhältnissen auftretende Nasal {ülv) einen

tiefern etymologischen Grund hat; dann aber ist die

vollste Form des Suffixes unzweifelhaft das in der ho-

merischen Sprache, die das kurze c* (mi^) allerdings auch
sehr häufig hat, sehr gewöhnliche ^adi (eaaiv)^ das in

seinem tiefern Grunde uns noch nicht verständlich ist

und sich durchaus nicht so leicht abthun lässt, wie

manche vermeint haben.
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Ausser diesem saci (saaiv) und dem kurzen oi (civ)

begegnet dann aber noch sehr häufig die Form ai, (aip)

mit vorausgehendem t und zwar ausschliesslicli bei den
Grundformen auf o und altes a, hier aber auch durch-

gehends, dass also dann der Locativausgang bei Homer
dort oici (oiaiv) und hier rjai {fjOiv) ist, welches letztere

aus altem ätcrt hervorging. Bei Homer überwiegen diese

vollen Formen über die auf oig und jig ausgehenden be-

deutend und da die letztern in den bei Weitem meisten

Füllen vor folgenden Yocalen oder auch am Versende
stehen, so darf nicht gezAveifelt werden, dass die Formen
auf oig und 'tjg (attisch aig) nur Verkürzungen aus den
vollem auf i ausgehenden sind. So urtheilt mit Recht
auch Georg Gerland, der im neunten Bande der Kuhn-
schen Zeitschrift (Seite 36 bis 68) besonders für die ho-

merische Sprache die betreffenden Zahlenverhältnisse ge-

nauer angiebt , nur nicht genau genug , da zum Beispiel

das homerische Wau ganz unberücksichtigt bleibt. Von
den sehr zahlreichen homerischen Formen auf oi,ai. (oiai^p)

und fjat (rjoiy) genügt es hier einige zu nennen : olcovotai

(gicovo-), den Vögeln, iL 1, 5; crotc*, mit deinen, iL 1,

42; co^oiawj auf den Schultern, iL 1, 45; widi,, unter

ihnen, iL 1, 68; 101; ef'otüi (Bekker unrichtig FeoXai)^

in seinen, iL 1, 83; JavccotctiVj den Danaern, iL 1, 97;

109 (ohne Schlussnasal); FsTccgoiaiv, den Genossen, iL

1, 183; (XTaQtfjQotat j mit feindseligen, iL 1, 223; ovu-
davoic^ij nichtswürdigen, iL 1, 231; F^Xok^Ij mit Nä-
geln, iL 1, 246; äXlotai, d^EoXöi,, den andern Göttern, iL

8, 437. — xorUrjaiv, den hohlen (Schiffen), iL 1, 26;

vnsQonlijiav j durch Uebermuth, iL 1, 205; rrjatv, in

seinen, iL 1, 333; "'AxQsFiöriaiVj den Atriden, iL 2, 762;

7, 351; ^eficiv, den Göttinnen, iL 8, 305. Verkürzte

Formen sind (yoXg^ deinen, iL 1, 179; d^soXg^ den Göt-

tern, iL 1, 218; xQvasioigj mit goldenen, iL 1, 246; —
xoTÜrigj den hohlen (Schiffen), iL 1, 89; F^g, durch
seine, iL 1, 205; a^gj deinen, iL 1, 179; «^ naldurig^

in den Händen, iL 1, 238; "'AxiJsFidrig, den Atriden, iL

7, 374. Diese kürzeren Formen sind auch die der atti-

schen Zeit: toXg O^soXg^ den Göttern, dyysXoig
^
den Bo-

ten, cotCj deinen. Bei den Grundformen auf ä schützte

das Attische im Gegensatz zur homerischen Sprache den
reinen A-laut auch im Difthong und zeigt daher den Aus-
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len , nolixaiQ, den Büigern, an Stelle des zu Grunde lie-

genden caüi, auf das das homerische iigl auch zurückweist.

Bei der fast ganz durchgreifenden Neigung des La-
teinischen, schliessende kurze i zu zerstören, wie sie

zum Beispiel hervorgeht aus Bildungen wie ferunt, sie

tragen, im Gegensatz zum Griechischen cpsgovat und
dem hier zu Grunde liegenden griechisch-lateinischen fe-

ronti, hat im Lateinischen das fragliche Locativsuffix

überall sein auslautendes i aufgegeben. Wir finden es

aber nicht etwa noch in einer ganz durchgehenden Ca-

susbildung, sondern nur noch bei den Grundformen auf

und altes a, und zwar hier ganz durchgehend bis auf
die wenigen oben behandelten Fälle, wo das zugleich

dative und ablative hiis (amhöbtis, beiden; fUiabus, den
Töchtern) sich auch hier geltend machte, das sonst alle

übrigen Plural-Dative und Ablative im Lateinischen bezeich-

net. In jenem näher bezeichneten Gebiet ist nun unser

altes Locativsuffix durch den Einfluss der sonstigen Ord-
nung der lateinischen Sprache dem formell ganz abwei-
chenden hus ganz gleich gebraucht worden. Sehr beach-
tenswerth bleibt aber doch, wie bei pluralen Städtena-

men die alte Locativbildung auch noch die reine Locativ-

bedeutung zeigt. Was aber noch weiter die äussere

Gestaltung jenes alten oiav und m(St> im Lateinischen

betriff't, so ist ausser dem Abfall des schliessenden t in

beiden Fällen gleichmässig der alte Difthong zu t zusam-
mengedrängt , dass nun also ebensowohl die Grundformen
auf als die auf altes ä den pluralen Locativ , der dann
ebensowohl auch dativisch und ablativisch gebraucht wird,

auf IS ausgehen lassen. Die angedeutete Locativbedeu-

tung haben wir noch in Formen, wie foris, an der Thür,

draussen; Cümis, in Cumä, Enn. Seite 166; Äthenis,

in Athen, Cicero off. 3, 22, 87; Fhilippis , in Filippi;

Fsqiiiliis, auf dem esquilinischen Berge ; Cicero nat, d.

3, 25; BelpMs^ in Delfi; vereinzelt wird dann auch bei

den Formen, die diese Bildung nicht mehr aufweisen,

das hus locativisch gebraucht, wie in Sardihus , in Sar-

des, Plinius 5, 29, 30; Livius 37, 18; Gädihus , in Ga-
des, Lucr. 11, 608. Weitere Formen auf is anzugeben
ist kaum nöthig: agns = dyQOiai, dygotg^ den Aeckenij
ec[U/s == innoicij InTioig, den Pferden; foliis=^(fvXXoiOi\
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(fiv).Xoic, den Blättern; aliis =^ aXloKSi, äXXoigj andern;
Silvis ^=^ rXfjOL (hoiiieriscli), rXaig, den Wäldern, wornacli

man ein griechisch-lateinisches sulcäisi, in den Wäldei-n,

-würde ansetzen dürfen.

Ohne über die Entstehung des vollen Suffixes sacTi.

(fCfl-^v), von dem im Lateinischen keine Spur vorhanden
ist, neues vermuthen zu wollen, beschränken wir uns
hier darauf, den Umfang seines Gebrauchs und dann zum
^'ergleicll auch den des kürzeren (Ti aus der homerischen
Sprache vollständig darzulegen. Während sich das bespro-

chene (Ti ((Tii') mit vorhergehendem * auf die Grundformen
auf und auf altes ä beschränkt, ist das alte saai und
dann das kürzere ci über alle übrigen Grundformen aus-
gebreitet und namentlich auch die auf die Vocale i und
V. Von den Grundformen auf i bieten sich nur: no-
Xiaaaiv, den Städten, od. 21, 252; 24, 355; oFisaaiv,

den Schafen, iL 5, 137; 6, 424; 10, 486; od. 6, 132;
17, 472, dafür mit Verdrängung des Innern i oFeadi iL

6, 25; 11, 106; od. 9, 418; mit anderer Verkürzung
toiaci^j Regenbogen, iL 11, 27. — Auch von Grund-
formen auf V begegnen nicht sehr viele Formen: vsxv-

iG(Si, Todten, iL 5, 397; 10, 349; 15, 118 ff.; avsaai,

den Schweinen, iL 12, 146; od. 13, 407; 14, 25 ff., da-

für vsaai, od. 13, 410; 14, 8; 372 ff.; araxvsa(Siv ^ den
Aehren, iL 23, 598, dafür äaxaxvsaaiv iL 2, 148; yov-

ve(Süi (aus yovvsaai) ^ den Knieen, iL 9, 488; 17, 451;
569; dovQsaai (aus öoqvsaat)^ den Speeren, iL 12, 303;
od. 8, 528; mit Verkürzung ysvva(^LV, den Kinnbacken,

iL 11, 416; nirvaai, den Fichten, od. 9, 186; vsxvaai^v^

den Todten, od. 11, 569; 22, 401; 23,45. Noch in an-

derer Weise verkürzt sind nsXsiisaai (aus nsXsyJFsaai)^

mit Aexten, iL 13, 391; 15,711; 16,484; noXsaai (aus

noXsFsaai), vielen, iL 13, 452!; 17, 236; 308. Die vol-

leren Formen liegen vor in noXsFeaai, vielen, iL 5, 546;

12, 399; 15, 258; 16, 262 ff.; TaxsFe(t(^h den schnellen,

iL 8, 339; 20, 189; 21, 564 ff. Daneben nennen wir

dQiaT7JF€oai.v, den Ersten, iL 1, 227; 5, 206; 7, 184;

9, 334; 421 ff.; ferner ßöFsadiv, den Stieren, iL 2, 481;

7, 474; 11, 674; 12. 105 ff.; vriFeaaiv, den Schiffen,

iL 1, 71; 2, 175; 688; 4, 239; 7, 229; 8, 166 ff. und
dafür mit kurzem Vocal vsFsaaLV iL 3, 46; 240; 440;

13, 333; 14, 51; 15, 409 ff.; auch -dFeaaiv, mit Stei-
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neu, iL 3, 80; 24, 798; od. 6, 267; 10, 211 ff. Ange-
leilit sein mögen hier auch noch TQoikaaiy den Troern,
iL 1, 408; 509; 521; 5, 810; 834; 6, 110 und sonst
sehr oft; riQtaeaciv, den Kämpfern, iL 2, 483; 579; 13,

346; 16, 144; 19, 391 ff.; diiißsaaiv, den Dienern, od.

6, 71; 11, 431; 14, 80 ff.

Von den Grundformen auf Consonanten, unter denen
auch die mit F aus dem Nächstvorhergehenden hätten
ihre Stelle finden dürfen, führen wir die auf Kehllaute,

und dann Lippenlaute zuerst auf: OQ'fiytsaaL, den Thra-
kern, iL 6, 7; Ald-txsaoi, den Aethikern, iL 2, 744;
KiXix€(f(rij den Kilikern, iL 6, 397; xfjQVxsacrt , den He-
rolden, iL 2, 50; 442; 9, 10; 23, 39; od. 2, 6 ff. ; (fv-

XdxsüüL, den Wächtern, iL 10,58; 10,127; 180 ff. ; actQ-

xscratj dem Fleisch, iL 8, 380; 13, 832; ^ivläyisaai j, mit
Mühlsteinen, iL 12, 161; FoifAsaaiv, mit Eingen, iL 24,

269; 0ai^'AS(yai, den Fäaken, od. 5, 386; 6,241; 270ff.;

(jffijxsacii j Wespen, iL 16, 259; axvldxsocyi, jungen Hun-
den, od. 20, 14; — aXysaai, Ziegen, iL 10, 486; T8xit-

ysoai^ Grillen, iL 3, 151; TavvmeQvyeaai ^ breitgeflügel-

ten, iL 12, 237; nTsqvysaGiv , mit Flügeln, iL 2, 462;
od. 2, 149; — dvvx^(Sai , in den Krallen, iL 8, 248; 12,

202; 220 ff.; — Jolöne(rai, den Dolopern, iL 9, 484;
(jiSQÖTrsaai, j den sterblichen (?), iL 2, 285; yvnsaawj den
Geiern, iL 11, 162; axolöneaaiVj mit Pfählen, iL 12, 55;

15, 344; 18, 177; od. 7,45; KvzAMnear^i, den Kyklopen,
od. 1, 71; 9, 125; 357;' 510; Ald^ioneaaiv , den Aethio-

pen, od. 5,287; qinsaav, mit Kohrgeflecht, od. 5,256.

—

An Te-laute trat das e(^ai in msdreaai^ den Besitzungen,

iL 5, 154; 6, 426; 9, 482 ff.; Kovqrirsaüi , den Kureten,
iL 9, 551; KQTJrsaai , den Kretern, iL 3, 230; 4, 251;
od. 14, 205; 234; 382; ffjiciVTsaai, mit Riemen, iL 8, 544;
ncivt6(Sai, allen, iL 9, 121; 528; 10, 173 ff.; nydvxea-
(TiVj den Giganten, od. 7, 59; dxovovisaüv, den hören-
den, od. 1, 352; Xaqixsaaiv, den Chariten, iL 17, 51
AlJdvTida,,, den beiden Aias, iL 4, 273; 280; 12, 353:

17, 668; 707; ixi^vovxtaai , den bleibenden, iL 2, 296
(TTTsvdövTSijaiVj den eilenden, iL 17,745; xlaiövreaa^j den
weinenden, od. 12, 311; daneben genannt sein mögen
reqdeoai (aus itqdtsaai) , den Zeichen, iL 4, 398; 408;
6, 183 ff.; xsQdsGGi (aus -AsqdTsaai)^ den Hörnern, iL 13,

705; od. 19, 563; — nödiaai, den Füssen, iL 3, 407;
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10, 310; 11, 470; IG, 809; 17, 27; 18, 599 ff.; ujy.v-

nööeaaiv, den sclniellfüssigon, iL 2, 383; 23, 504; slh-

TJOihaaiVj den sclilcppfüssigen , il. 6, 424; IG, 488; vi-

(fciSfaai, Schneeflocken, iL 3, 222; VFxddtaatv ^ in Lei-

chenhaufen, iL 5, 886; dvögasoöeaaiv , für Knechte, iL

7, 475; amXddeadiv, den Klippen, od. 3, 298; 5, 401;
natdeaai, den Kindern, od. 3, 381; 5, 394; 11, 431 ff.;

dyxnliSeaai, in Armen, iL 18, 555; 22, 503; inrjyxevi-

Jf(Tö'/^ mit Brettern, od. 5, 253; nQaniösaaiv, mit Kunst-

fertigkeit, iL 1, 608; 18, 380; 482; 20, 12 ff.; xXriFi-

ds(Saiv , den Ruderbänken, od. 12, 215; Xid^ddsaaiv , mit

Steinen, od. 14, 36; 23, 193; (Tavidscraiv , den Thürflü-

geln, od. 21, 137; 164. Hieneben stellen wir das eigen-

thümliche pronominelle ToigdsdüVj denen, il. 10, 462; od.

2, 47; 165; 13, 258, in dem man gewöhnlich wunder-
lich genug das adverbielle ös ^ aber, für wieder flectirt

hält; — xoQv&€a(n, mit Helmen, iL 7,62; 14, 372; 17,

268 ff.; ögvi^saaiv, Vögeln, iL 17, 757; 22, 303.

Auch an den Nasal hat sich das errat sehr oft ange-

schlossen, so in avpsaaiVj den Hunden, il. 1, 4; 12,41;

23, 183 ff.; MvQiiidovsaai , den Myrmidonen, iL 1, 180;

16,12; 15; 65ff. ; nXsovsüai , mehreren, il. 1, 281; 325;

13, 739 ff.; dxitvsacrtj den Strahlen, il. 10, 547; od. 11,

16; rjyffJiovsaatv, den Führern, iL 12, 87; 13, 801; 16,

198; xavövsaaij mit Querstäben, il. 13, 407; IJacpXa-

yövsacTiv , den Paflagonen, il. 13, 661; Xifisvsacri^ den

Häfen, iL 23, 745; azaiiivsaaiv j mit Querhölzern, od. 5,

252; öaitv^ovsamv j den Schmausenden, od. 7, 102; 22,

12; Kixövsaaij den Kikonen, od. 9, 39; 47; nsqiznoveaai^

den Umwohnenden, iL 18, 212; 19, 109; fjwveaaiv, den

Gestaden, od. 5, 156; rdgvsaaiVj den Schafen, iL 16,

352; Ks(f(xXXriv8a(Si j den Kefallenen, od. 24, 378. —
Grundformen auf q liegen vor in /«t^fcrcr*, mit den Hän-
den, iL 3, 271; 367; 5, 559 ff.; [laxdQsacft, seligen, iL

1, 599; 5, 340; 819 ff.; dpögsaai, , Männer, iL 5, 546;

874; 6, 397 ff.; Fodqsaaiv (Bekker fcoQsaoip), den Gat-

tinnen, iL 5, 486; doQTiJQsaaiv^ mit Tragbändern, il. 11,

31; xfjQ€(r(ri-(poQiJTOvgj von Keren herbeigeführt, il. 8,527;
d^vyaxeqsaaiVj den Töchtern, iL 15, 197; d^iJQsaai, wilden

Thieren, od. 5, 473; 14, 21; (^vfjcTT^Qsaaiv, den Freiern,

od. 1, 91 {iivriaxriQsaa^ dnoFsmsuev ; Bekker hat ^>vi](Stij-

Dsaa^v dnemsiisv)] 2, 395; 15, 315; 16, 410 ff. — Die
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einzige liiehergehörige Bildung von einer Grundform auf

l ist aU(i(Si, mit Salz, od. 11, 123 und 23, 270.

Sehr häufig schliesst sich das volle ksgv an Grundfor-

men auf den Zischlaut und zwar fast nur solche mit dem
bestimmten Ausgang sq, die dann das q vor dem folgen-

den Vocal natürlich einbüssen müssen und also den
Ausgang ffCö'* zeigen. Wie wenig Werth die mehrfach
wiederholte Erklärung der Casusformen auf eci(Si aus ur-

sprünglicher Anfügung des einfachen (T* an Grundformen
auf eq (f (T aC) und dann späterm Weiterumsichgreifen die-

ses Ausgangs hat, zeigt sich grade in jenem Ausgang
haav (aus sasctai) am besten, worin eine Wiederholung
des Suffixes sg annehmen zu wollen doch sehr bedenk-
lich bleiben muss. Die homerische Sprache bietet von
diesen Bildungen auf ssa^i: FsTissöaiv (aus FsnsasaaLv)^

mit Worten, iL 1, 304; 582; 2, 75 und sonst häufig;

Xs^haaiv (aus Xsxscrecraiv), in Betten, iL 3, 448; 21, 124;

22, 87 ff.; zsxss(rat, den Kindern, iL 3, 160; 4, 162; 12,

221 ff.; T8Xh(r(nv, Schaaren, iL 7,380; 11,730; 18,298;
di7jV6i(€€(t(ri j mit weithinreichenden, iL 12, 134; od. 14,

437; 6iFoTQ€(fS€(r(yij den himmelernährten, iL 5,463; od.

5, 378; ßsXhacTiv, mit Geschossen, iL 5, 622, 11, 576;
589 ff.; dvc^svhaGij übehvollenden , iL 5, 488; 6, 453;
10, 193 ff.; vscfseaa^v, den Wolken, iL 5, 867; od. h,

293; 303 ff.; d^vhaaiv , Opfergaben, iL 6, 270; 9, 499;
dih(^(Si, dem Wagen, iL 5, 722; 18, 231; nqvXssaat,,

Fusskämpfern , iL 5, 744; 21,90; ^Kfhaai, mit Schwer-
tern, iL 7, 273; 16, 337; 17, 530; öfj^rjysQhac^i, den
versammelten, iL 15, 84; ivQgacphctfrv ^ w^ohlgenäheten

,

od. 2, 354; 380; zaxMQvxseaai ^ mit eingegrabenen, od.

6, 267; 9, 185; svatgscfssaaiv , mit wohlgedreheten , od.

9, 427; (Snsseaai (Bekker anrisaai)^ in der Grotte, od.

9, 400; 10, 404; 424; 16, 232; aaxssdaL, den Schilden,

od. 14, 477; dQTsiissaai^ wohlbehaltenen, od. 13, 43; ^m^-

Xs6<ravj den Gliedern, od. 13, 432; Idaiysvssaaiv , den
ebenbürtigen, od. 14, 203; aih(S(^i, Schmerzen, od. 19,

167; f'qa'Assaai, mit den Lumpen, od. 19, 507; — ds-
ndsacriv (iius dsndasaf^iv?) , mit Bechern, iL 1, 471; 3,

295 ; 4, 3 ff.

Die kürzere und ohne Zweifel wirklich verkürzte
Bildung, aus der einfach ein Suffix (Si (öiv) abzulösen
zu sein scheint, die in späterer Zeit und namentlich



104

im Attischen allein noch besteht, hat die homerischo

Sprache auch schon sehr häufig und zwar in den fol-

gender Wörtern, die wir den vorhergehenden wieder
ganz entsprechend nach dem Ausgang der Grundformen
anordnen. Von Grundformen auf t darf man wohl das

pronominelle aq/f^iv, ihnen, il. 1, 368; 2, 93; 206 ff.

hier nennen ; ausserdem nur indX^eaiV [ßnaX^t,-)
, an

Brustwehren, il. 22, 3, und oXsdiv (oft-)^ den Schafen,

od. 15, 386, für das Ahrens olVcror"* vorschlägt. Etwas
häufiger sind die hieher gehörigen Bildungen von Grund-
formen auf V: öifQvcSiy mit den Brauen, il. 1, 528; 9,

620; 13, 88 ff.; avoi, den Schweinen, iL 5,783; 7,257;
od. 14, 14; SdüQva^, mit Thränen, iL 9, 570; 23, 16;

24, 162 ff.; dQvaiv, Eichen, il. 14, 398; od. 9, 186; h-
^vaiv, den Fischen, il. 19, 268; 21, 122; 24, 82 ff.;

sQivvaiv^ den Rachegöttinnen, od. 20, 78; mit abweichen-
der Bildung TTüoeaij in der Heerde, od. 4, 413; noXsaip

(für volles noXsFs(^aiv), vielen, iL 4, 388; 9, 73; 10,

262; 11, 688; o'^saiv (für ö'^s Feaaiv) , scharfen, iL 12,

56; 15,711, und auch ^«/i/sV^Vj mit häufigen, od. 5, 252,

von einer vermuthlichen Grundform d-aiiv-, die auch
durch die häufige weibliche Pluralform ^afietai erwiesen

wird und weiter noch durch den Comparativ dafju'vieQai

bei Hesvchios. Dazu stellen sich auch ßacrihvcfi, den
Fürsten"; il. 2, 214; 247; 3, 270 ff.; Innsilcriv, den Ros-
selenkern, iL 4, 301; 322; 11, 720 ff.; Toyc€V(rir, den El-

tern, il. 4, 476; 477; 15, 439 ff.; ovQsvai, den Maul-
thieren, il. 24, 716; dficpOQsvcTi, in Krügen, od. 2, 290;
349; 379 ff.; ßoFsvc^iP, mit Riemen, od. 2,426; 15,291;
aXisvcSi, Schiffern, od. 24, 419; ferner ßovaij den Rin-

dern, iL 5, 161; 6, 424; 7, 333 ff., und das sehr häu-
fige vijvai, den Schiffen, iL 1, 26; 170; 179; 344; 415;
421 ff., mit der Nebenform vavai- in Zusammensetzun-
gen wie vaval-xXinog, schiffberühmt, od. 8, 191; 369 ff.

Daneben nennen wir hier auch noch Tgcocri, den Troern,

iL 2, 40; 160; 176; 304 ff^ , und dfioxrC , den Dienern,

od. 17, 389, so wie auch vld(rij den Söhnen, il. 5,463;
24, 248; 546 ff. — Unter den consonantisch auslauten-

den Grundformen stellen wdr wieder die auf Kehllaute

ausgehenden voran: ywai^'^i, den Frauen, il. 4, 162; 6,

323; 21, 483; od. 4, 751 ff.; FsXv^lv, den schwerwan-

delnden (?), iL 12, 293; (fdlay'^iv y den Reihen, il. 13,
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145; avQiy^i, mit Flöten, iL 18, 526; *'>qi^Ij mit den
Haaren, iL 23, 135; Ocdrjl^t, den Fäaken, od. 7, 62.

Grundformen auf Lippenlaute treten aus hiehergehörigen

Bildungen gar nicht heraus, dagegen zahlreiche, die auf

Te-laute ausgehen , die selbst natürlich vor dem folgen-

den Zischlaut immer eingebüsst werden : daniai, (damd-),

den Schilden, iL 3, 135; 7, 62; xoQMviaLV (xoQMvid-)j

den geschnäbelten, iL 1, 170; 2, 297; 392 ff.; xXrjFTaiv

(xXtjFiÖ-), den Ruderbänken, iL 16, 170; 24, 318; od.

2, 419 ff.; TToXvxXijricri (-xXrjrtd-)^ vielberuderten , iL 2,

74; 175; 13, 742; naiai, Kindern, iL 2, 337; 4, 28;

6, 283 ff
.

; noaai (aus nod-ai oder noch aus vollem nö-
dsacst?), Füssen, iL 2, 784; 3, 13; 6, 228 ff. , dafür Trorri:^

il, 5, 745; 6, 505; 8, 339 ff.; utrj^aav (xTijfiaT-)^ dem
Besitz, iL 3, 70; 91; 9, 400 ff.; Fstfiaaiv^ mit Gewän-
dern, iL 3, 392; zccTiijai., auf Decken, iL 9,200; od. 10,

12; ÖQvi(ji (ÖQVid--)^ Vögeln, iL 7, 59; aipXcSi. (dipid-),

den Maschen, il, 5, 487; dgfjiafn (a^^ar-), auf dem Wa-
gen , iL 4, 366; 5, 199; 8, 402 ff.; /otmC* {yovFar-),

den Knieen, iL 5, 370; 408; 6, 92 ff.; dovqaaiv (dog-

Far-), mit Speeren, iL 21, 162; d(jü^aai,^ im Hause, il.

6, 221; 23, 89; od. 21, 33; norAil^aai^v , mit Schmuck-
sachen, iL 6, 294; od. 15,107; nQOQuimci(ji (riQogomar-),

mit Blicken, il. 7, 212; neXsidav {nsleidd-), Tauben, il.

5, 778; y.q£rccaiv, mit Fleisch, iL 8, 162; 12, 311; o>-
//«(?*, den Augen, il. 10, 91; od. 5, 492; xgäaiVj den
Häuptern, il. 10, 152; Fsidöoi^ wissenden, iL 10, 250;
23, 787; xsqaaiv , den Hörnern, iL 10, 294; od. 3, 384;
426 ff.; syxaot, in die Eingeweide, il. 11, 438; xv^cccfij

in den Wogen, il. 12, 28; od. 3, 91; 5, 54 ff.; ovaüi,

mit Ohren, iL 12,442, dafür coaiv (oder ovao^?) od. 12,

200; ^efiawüiv, den strebenden, iL 12, 218; IXXdaiv,

mit Stricken, il. 13,572; ^^laatv , an Tagen, il.23,891;
vsFrjyiai., Jungfrauen, il. 18, 418; ds(){j,a(riu

^ in Schläu-
chen, od. 2, 291; nw^aaiv , mit Deckeln, od. 2, 353;
dX^adiv, im Springen, od. 8, 103; vori^aai, in Gedan-
ken, od. 6, 183; 8, 548; xdqi(Si, von Ammuth, od. 6,

237; nsioaav, an den Enden, od. 9, 284; xQTJpaai^ den
Schätzen, od. 12, 258. Dazu stellt sich auch das auf-
fallende Favdxzeaiv

, den Herren, für das Ahrens Favdx-
tsaa" vorschlägt; daneben nennen wir auch loMtaij de-
nen, od. 10, 268; 21, 93. Neben dem Zischlaut wurde
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ausser dem Te-laut auch noch ein voi'liergehender Nasal
der Grundform ausgedrängt in nädt {ttccvt-)

, allen , il.

1, 5; 283; 288; 289; 471 und sonst oft; änäaiv, allen,

il. 12, 271; 16. 291; '^vixncmv, allen, od. 3,57; Tfiäa^v

(f^dpT-). mit Riemen, il. 5, 727; 10, 262; 475 if.; Xd-
otm, Löwen, il. 5,. 282; 7,256, dafür Xiov(ri 11.22,262;
fiirjnöcacfiv^ den beschliessenden , il. 7, 45; xariovai,, den
verlangenden, il. 9, 518; odovaiv, mit Zähnen, il. 11,

114; 175; riyärrtv, den Giganten, od. 10, 120.

Auch einfaches v im Auslaut der Grundformen wird
vor folgendem er ganz eingebüsst: (fQf(ri((fQ8v ), im Sinn,

il. 1, 55; 107; 297; 333 ff.; dqeioaiv {ccqeiov-)^ mit vor-

ziighcheren, il. 1, 260; nXdoaiv , mehreren, il. 10, 106;
od. 12, 196; 19, 168; xQsiaaoaij mit stärkeren, il. 21,

486; Mjloaiv , den Meonen , il. 2, 864; notfxsaip ^ den
Hirten, il. 3, 11; ßaijuoaiv ^ zu den Göttern, il. 6, 115;

23,595; dm^ai, ungeflügelten, il. 9,323; t^^/^wc*. schüch-

ternen, il. 5, 778; xvai , den Hunden, il. 11, 325; 12,

303; 17, 127 ff.; hfiscy^v , den Häfen, il. 12, 284; od.

19, 189; d^orri, den Achsen, il. 16, 378; diSvfido(riVj

den Zwillingen, il. 16,672; 682; xiXMaiv, Leibröcken, il.

21, 31; äxxlaiv, mit Strahlen, od. 5, 479; 19, 441; kq-

ljT(riVj den Pfosten, od. 8, 278. Für Fivsaiv, in den Seh-

nen, il. 23, 191, ist vielleicht zu lesen Ftv8^(f. An voraus-

gehendes ^ schloss sich das c in: ^f^ö't^ den Händen, il.

1,14; 77; 463; 2,374ff.; (friqaiv, mit wilden Thieren, il.

1, 268; ^i^Qcrt, wilden Thieren, od. 24, 292; d-rjQrjrfJQCji,

jagenden, il. 11, 325; 12, 41; Fqvt^q(^I'j in den Zugsei-

len, il. 16, 475; xQTjT^gatj in Krügen, od. 1, 110; 20,

253; iiVTiör^qai, den Freiern, od. 1, 114; 118; 154;254ff.;

XriFiaxriQc^iV, Eäubern , od. 16, 426; 17, 425; XafiTrriJQ-

(jiVj Leuchtern, od. 18, 343; ein a trat durch Lautum-
stellung vor das c in ävdqdcsi , den Männern, il. 1, 151;

261; 2, 122; 3, 6 ff., und daiQciai, , den Sternen, il. 22,

28; 317. Vereinzelt steht die Bildung xsiqsai, mit den
Händen, il. 20, 468.

Die Grundformen auf g lassen sehr oft das Suffix ai

einfach antreten und zeigen dann den Ausgang saai,:

Xsx^aai, Betten, il. 3, 391; od. 1,440; ßsXsaaiv , mit Ge-
schossen, il. 1, 42; 13, 555; airi^sdaiv ^ in der Brust,

il. 1, 83; 189; 2, 142; 388; 4, 152; 208 ff.; ogsaai,

im Gebirge, il. 1, 235; 5, 523; 12, 146 ff.; Fsnea(Siv,
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mit Worten, iL 1, 223; 519; 2. 277; 3, 388 ff.; ipev-

6.^(7(0,, Lügen, il. 4, 235; 21, 276; 23, 576; od. 14, 387;
xsxsaai, Kindern, il. 5, 71; 535; 13, 176 if

.
; T€ixe(S()i,Vj

den Mauern, il. 7, 135; ^sXsaaiv, in Gliedern, il. 11,

669; 23, 191; 24, 359; od. 11, 394 ff. ; vscfsaaiv, Wolken,
il. 13, 523; drsixsfycrip^ mit schmähliclien , il. 2, 294;

y.ccTanQ7jvs(y(rij mit raschen, il. 15, 114; 398; od. 13, 199;

19, 467; (Tdxeacj^, mit Schilden, il. 17, 354; od. 16,474;
ßsvd^eöaiv , in den Tiefen, il. 1, 358; 18, 36; jsvxsaaw,

in Eüstungen, il. 23, 131; od. 24, 496; nsXdyeaaij in

den Fluthen, od. 5,335; qrjeisaij auf Teppichen, od. 20,

141; ösnaaaiv, mit Bechern, il. 15, 86. Sehr häufig ist

aber auch vor dem auf die eben betrachtete Weise un-

mittelbar sich anfügenden ai, das auslautende g der Grund-
form ganz ausgedrängt und damit der Ausgang &ai (saiv)

gebildet , der im Attischen der gewöhnliche ist. Die ho-

merische Sprache weist ihn auf in FsnsiJiv (Fsnsg-)^ mit

Worten, il. 1, 77; 150; 211; 2, 73 ff.; dv^8(ji, , auf den
Blumen, il. 2, 89; 9, 542; rev^saiv ^ der Küstung, il. 3,

29; 4, 419; 5, 450 ff.; dvc^jisviaiv , übelwollenden, il. 3,

51; övsld€(jt, mit Schelten, il, 3, 438; adxsaij mit Schil-

den, il. 4, 282; 17, 268; od. 14, 479; syxsc^i, mit Lan-
zen, il. 4, 282; 7, 62; 13, 147; 14, 26 ff.; smsat, in

Rüstung, il. 5, 220; 6, 418; 11, 731; 13, 331 ff.; (T^;/-

&sai)^, in der Brust, il. 4, 430; 6, 65; 11, 100 ff.; ov-

Q£(jipj im Gebirge, il. 4, 455; 5, 52; 11, 479 ff.; dazu
oQscri-TQocf'Og, im Gebirge ernährt, il. 12, 299; 17, 61;

od. 6, 130; 9,292; teix^cfi^ den Mauern, in T8ix^(ii-7TXrixa,

Mauererstürmer, il. 5, 31; xdqfpsaiv , im Dickicht, il. 5,

555; 15, 606; xijdsc^ij mit Sorgen, il. 10, 106; od. 15,

399; 19, 378; ßilsaiv, mit Geschossen, iL 11, 657; od.

16, 277; di,f]V8xs()iVj mit weithinreichenden, il. 12, 297;
ßsvd-eai, in den Tiefen, iL 13, 21; 32; od. 17, 316; li-

iftdiv, mit Schwertern, iL 13, 147; 14, 26; 15, 278;
712 ff.; vsFijxscyij mit neugeschärften, il. 13, 391; 16,

484; y/vlfaiv, mit den Lippen, iL 15, 102; od. 1, 381;

18, 415; 20, 268; nodco-AscSiv, schnellfüssigen, il.23, 262;
Xa?ixij()f()iv ^ mit erzbeschlagenen, iL 17, 268; 18, 534;

20, 258 ff.; xfv^scTi, in den Tiefen, iL 22, 482; od. 24,

204; xsqdeaiv, mit List, il. 23, 515; od. 13,299; äly^f^h

in Schmerzen, il. 24, 568; od. 5, 83; 157 ff.; anstfU

(alle Ausgaben: dnsaai,) y in der Grotte, od. 1, 15; 73;
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4, 403; 5, 155; 9, 30; 114; 23, 335; umiösai, den
schamlosen, od. 1, 254; 13, 376; 20, 29 ff.; droXXscTiv,

den versammelten, od. 13, 1G5; ciyy^.aiv, in Gefässen,

od. 2, 289; 9, 248; xoasa^v , in Vliessen, od. 3, 38; 20,

142; xrj[e(npj unter die Scheusale, od. 4, 452; dvdqaiS^sat,

mit mannhelastenden , od. 10, 121; Xxvtat ^ auf Spuren,

od. 17, 317; Fgaasaiv, mit Lumpen, od. 18, G6; 22,488;
€Qy,sat , im Gehege, od. 21, 238; 384; lavvtjxsa^y, mit

langgeschärften.

Plural - Instrumental«

Das Altindische bildet seine sämmtlichen Pluralin-

strumentale durch das Suffix hhis , das mit dem oben
schon besprochenen dativen und ablativen hJiyas und zum
Beispiel auch mit dem schon früher genannten hhyäm,
das Dative, Ablative und Instrumentale des Duals bil-

det, offenbar eng zusammenhängt, wenn auch der tiefere

Grund ihrer Bildung uns noch nicht klar ist, und das

sich zum Beispiel findet in mäyahhis, mit Täuschungen,
Bigv. 1, 11, 7; ütihhis, mit Hülfen, Rigv. 1, 7, 4; ag-

n'tbhis, mit Feuern, Rigv. 1, 26, 10 ; mandibliis^ mit erfreuen-

den, Rigv. 1, 9, 3; abhldyiibliis, durch lichtvolle, Rigv.

1, 6, 8; gaiibhis , mit Kühen, Rigv. 1, 7, 3; 1, 16, 9;

ärvadhhis, mit Rossen, Rigv. 1, 27, 9; pravddbhis, über
Abhänge, Rigv. 1, 33,6; ästrbhis, durch Schleuderer, Rigv.

1, 8, 4; vigvaihhis, mit allen, Rigv. 1, 9, 1; 1, 26, 10;

vigvaibhis daivaibhis, mit allen Göttern, Rigv. 1, 14, 1;

daivaihhis, mit den Göttern, Rigv. 1, 1, 5; taihhis , auf

denen, Rigv. 1, 35, 11; pürvailMs, von Alten, Rigv. 1,

1, 2; guraihhis, durch Helden, Rigv. 1, 8, 4; vdjaibhis,

durch Opfer, Rigv. 1, 3, 10; staümaihhis j mit Lobge-
sängen, Rigv. 1, 9, 3. Statt der letztgenannten Formen
auf aihhis , die alle auf Grundformen mit schliessendem

a zurückweisen, bilden diese letztern im spätem Alt-

indischen plurale Instrumentale mit dem aus aihhis durch
Zusammendrängung entstandenen Ausgang äis: vigväis

mit allen, daivais, mit Göttern, tdis, mit denen, bei de-

nen also von einem etwaigen ganz neuen Suffix durch-

aus nicht die Rede sein darf.
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Während Casusbildimgen durch das Instrumental-

Suffix hliis im Lateinischen gar nicht mehr auftreten, ist

nicht ganz unmöghch, dass einige griechische Formen
ihnen noch genau entsprechen, nämlich die schon unter

dem Instrumental des Singulars aus der homerischen
Sprache vollständig aufgezählten Bildungen auf (fiv und
(fi, in so fern sie dem Plural angehören, wie vavcpiVj

den Schiffen, von den Schiffen, iL 2, 794; 12, 225; 18,

305 ff., das dann dem altindischen näiibhls, mit den Schif-

fen
,
genau entsprechen würde , oder i^oxvXriöovöcpiv , an

den Saugnäpfchen, od. 5, 433. Der schliessende grie-

chische Nasal würde dann dem altindischen Zischlaut

ungefähr ebenso gegenüberstehen , wie etwa in Formen
wie (fSQopspj wir tragen, im Verhältniss zum altindi-

schen hJidrcmas, wir tragen. Da es nicht ganz wahr-
scheinlich ist, dass die griechischen obengenannten Bil-

dungen des Singulars auf (ftv oder cfv und die ebenso aus-

gehenden pluralen auch im Giamde ganz übereinstimmen,

so liesse sich denken, dass bei der vermutheten Ueber-
einstimmung der letztern mit den altindischen Plural-

instrumentalen auf hhis die singularen bei den auch
sonst vielfach sich zeigenden Berührungen zwischen dem
Dativ und Instrumental in ihrem Suffix genau über-

einstimmten mit altindischen Dativen, wie tiibliijam,

dir, mähyam (aus mähhymn) ^ mir, asmdhhyam^ uns,

yuslmmhhyam, euch. Da würde es auch für das Neben-
einanderhergehn der Formen auf (fiv und (fi unter den
bestimmten Bedingungen nicht ohne Bedeutung sein,

dass auch die eben genannten altindischen Bildungen, wie
schon oben angedeutet wurde , in den ältesten Denk-
mälern sehr oft ohne den schliessenden Nasal auftreten.

Es würde im Verhältniss vom griechischen (fLV zum alt-

indischen hhyam völlige lautliche Uebereinstimmung sehr

wohl statt finden können, da die alte Silbe ya (oder

ia) auch sonst sehr oft zu blossem i geschwächt ist,

wie zum Beispiel in dem schon Seite 64 angeführten
nqiVj frühei*, das aus nqiov (mit altem Vocal jiQiav) her-
vorging. Wäre aber diese Gleichstellung des singula-

ren (fiv mit dem altindischen dativcn bJiyam die rich-

tige , so möchte dadurch für das pluralische (f^v wohl
die lautlich ebensowohl mögliche mit dem vorhin behan-
delten dativischen hlyas nocli als wahrsrhoinlicher sich
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ergeben, als die schon für müglicli gehaltene mit dem
instrumentalen hJiis.

Vielleicht lassen sich mit der Zeit noch bestimmtere
Anhaltspuncte gewinnen, um hier sicher zu entscheiden,

was ich jetzt noch nicht wage.

Cidttiiigeii

,

DiTick der Dieleiichschen Univ.-Buchdnickerei.

(VV. Fr. Raestner.)
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Dual -Nominativ (-Vocativ und -Aceusativ), 59; Dual -Dativ

(und -Genetiv), 62.

Plural - Nominativ (und -Vocativ), 65; Plural - Aceusativ, 75;

Plural -Genetiv, 83; Plural-Dativ (und -Ablativ), 93; Plural -Locativ,

96; Plural - Instrumental , 108.
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